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VORWORT 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Leserinnen und Leser, 

mit dem vorliegenden Jahresbericht Ober das Jahr 2003 
mochten wir Ihnen interessante lnformationen und neue 
Erkenntnisse aus dem Aufgabenbereich der Biologischen 
Bundesanstalt fur Land- und Forstwirtschaft - kurz BBA -
vorstellen. Neben den Berichten der einzelnen Institute 
und Dienststellen der BBA haben wir auch in dieser 
Ausgabe zwei institutsubergreifende Schwerpunktthe
men ausgewahlt, Ober die wir Sie umfassend informieren 
mochten. Es handelt sich dabei um Gefahren durch inva
sive gebietsfremde Arten und um Geoinformations
systeme. 

Durch die Ausweitung und Liberalisierung der interna
tionalen Verkehrs- und Warenstrome hat nicht nur der 
weltweite Handel mit pflanzen und Pflanzenprodukten 
zugenommen, sondern auch das Risiko, Organismen zu 
verschleppen, die ohne menschliches Zutun wohl niemals 
Ober ihr naturliches Verbreitungsgebiet hinausgekommen 
waren. Viele dieser Arten konnen Pflanzen in Land- und 
Forstwirtschaft sowie im offentlichen Grun erheblich 
schadigen. In dem Schwerpunktthema werden die Gefah
ren aufgezeigt, die von invasiven gebietsfremden Arten 
ausgehen konnen, und anhand von Beispielen erlautert. 
Wenn auch einige davon, wie die Samtpappel und die 
Beiful3blattrige Ambrosie, in der breiten Offentlichkeit 
kaum bekannt sind, so tauchen andere, wie z. B. der 
Riesenbarenklau, die Rosskastanien-Miniermotte, der 
Kiefernholznematode, der Laubholz-Bockkafer oder der 
Westliche Maiswurzelbohrer, in der Presse immer haufiger 
auf. In dem Schwerpunktthema wird gezeigt, welche 
Arbeit wir leisten, um die Einschleppung und Verbreitung 
dieser pflanzenschadigenden Organismen zu verhindern 
oder zumindest zu verringern. 

Prasident und Professor Dr. Georg F. Backhaus 

Das zweite Schwerpunktthema ist dem Thema Geoinfor
mationssysteme gewidmet. Geoinformationssysteme 
- kurz GIS genannt - versetzen den Anwender in die Lage,
Sach- und Geometriedaten in ihren komplexen, logisch
inhaltlichen und raumlichen Zusammenhangen zu erfas
sen, zu verwalten und aul3erdem Ober raumbezogene
Analysemethoden neue lnformationen zu generieren. Die
Technologie der Geoinformationssysteme eroffnet auch in 
der Pflanzenschutzforschung neue Moglichkeiten und Lo
sungsansatze. Im Rahmen unserer gesetzlich wahrzuneh
menden Aufgaben bearbeitet die BBA eine Reihe von GIS
Projekten mit verschiedenen Partnern, wie z. B. dem Bun
desamt fur Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
(BVL), dem Umweltbundesamt (UBA), der OECD und der
EU. Ziel ist unter anderem die Entwicklung von pflanzen
schutz-Risikoindikatoren und die Schaffung von Grundla
gen fur neue Ansatze des Risikomanagements bei der
Anwendung von pflanzenschutzmitteln. GIS ist auch ein
wichtiges Hilfsmittel zur Beurteilung des Risikos invasiver
Schadorganismen. Durch die Verbindung von GIS mit Glo
balen Positionierungssystemen (GPS) werden weiterhin
Grundlagen fur precision farming und Technik orientierte
Ansatze der Risikominderung erarbeitet.

An die beiden institutsubergreifenden Schwerpunktthe
men schlieBen sich die Berichte der Institute und Dienst
stellen der Biologischen Bundesanstalt an. Aus der Vielzahl 
der Themen wird zweifellos die groBe Bandbreite der For
schungsarbeiten ersichtlich, wobei es keinesfalls unsere 
Absicht ist, einen luckenlosen Bericht unserer Aktivitaten 
vorzulegen. Vielmehr soil der Jahresbericht den interes
sierten Leser informieren und das lnteresse, vielleicht aber 
auch das Verstandnis fur die Probleme der Landwirtschaft, 
des Gartenbaus und der Forstwirtschaft und insbesondere 
fur den Pflanzenschutz wecken. Weiterfuhrende lnforma
tionen Ober uns finden Sie auf der Homepage der BBA 
unter www.bba.de. Spezielle Anfragen wird Ihnen unsere 
Pressestelle gern beantworten. 

Und jetzt wunsche ich Ihnen viel SpaB beim Lesen. 

Dr. Georg F. Backhaus 
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Aufgaben 

Die Biologische Bundesanstalt fur Land- und Forst
wirtschaft (BBA) ist eine selbstandige Bundesoberbeh6r
de und Forschungsanstalt im Geschaftsbereich des Bun
desministeriums fur Verbraucherschutz, Ernahrung und 
Landwirtschaft (BMVEL). lhre gesetzlichen Aufgaben lei
ten sich aus dem Pflanzenschutz- und dem Gentechnikge
setz einschlieBlich dazu erlassener Rechtsverordnungen ab. 
Hauptaufgabe ist, die Bundesregierung bzw. das BMVEL 
zu Fragen des pflanzenschutzes, der pflanzengesundheit 
und der biologischen Sicherheit zu beraten. 1hr Auftrag 
umfasst den Schutz der Pflanzen und der Pflanzen
erzeugnisse vor parasitaren und nichtparasitaren Scha
densfaktoren und Beeintrachtigungen, aber auch gleicher
maBen die Abwehr von Gefahren, die durch Pflanzen
schutzverfahren fur die Gesundheit von Mensch, Tier oder 
Naturhaushalt entstehen k6nnen, die Bewertung von 
pflanzenschutzgeraten und die biologische Sicherheits
forschung. Damit leistet die BBA einen gesellschaftspoliti
schen Beitrag zur nachhaltigen Sicherung der Kulturland
schaft und der Lebensqualitat der Menschen. 

Als Bundesforschungsanstalt betreibt sie Forschung auf 
dem Gesamtgebiet des Pflanzenschutzes. Mit ihren 
vielfaltigen Forschungen werden die wissenschaftlichen 
Grundlagen fur die ihr gesetzlich zugewiesenen Aufgaben 
und fur Entscheidungen der Bundesregierung bzw. des 
Bundesministeriums fur Verbraucherschutz, Ernahrung 
und Landwirtschaft, insbesondere in den Politikbereichen 
Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz und Um
weltschutz erarbeitet. Die Ergebnisse ihrer Forschungs
arbeiten werden Administration und Wissenschaft in Bund 
und Landern sowie der landwirtschaftlichen Praxis und 
den Verbrauchern zur Verfugung gestellt. Im Mittelpunkt 
der Forschung der BBA steht die Erarbeitung der 
Grundlagen der Phytomedizin, die Entwicklung nach
haltiger Verfahren und innovativer technischer L6sungen 
fur den Pflanzenschutz sowie die Analyse und Bewertung 
von Risiken im Pflanzenschutz. 

Das PrOfungs- und Zulassungsverfahren fur 
Pflanzenschutzmittel in Deutschland 

In den vergangenen beiden Jahren wurden der gesund
heitliche Verbraucherschutz und damit auch die Organi
sation der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln intensiv 
diskutiert und neu strukturiert. Bekanntlich war die BBA 
bis zum November 2002 die deutsche Zulassungsbehorde 
fur Pflanzenschutzmittel. Mit lnkrafttreten des f,Gesetzes 
zur Neuorganisation des gesundheitlichen Verbraucher
schutzes und der Lebensmittelsicherheit" vom 6. August 
2002 wurde die Zustandigkeit fur die Zulassung bzw. Ge
nehmigung von pflanzenschutzmitteln dem neu gegrun
deten Bundesamt fur Verbraucherschutz und Lebensmit
telsicherheit (BVL) ubertragen. Damit verbunden war die 
Versetzung von rund 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbei
tern der ehemaligen Abteilung fur Pflanzenschutzmittel 
und Anwendungstechnik von der BBA an das BVL. 

Bevor das Bundesamt fur Verbraucherschutz und Lebens
mittelsicherheit ein Pflanzenschutzmittel zulasst, wird es 

gepruft und bewertet. Die Bewertung der von den 
Antragstellern eingereichten Datenpakete wird von drei 
Bewertungsbeh6rden vorgenommen: 

- von der Biologischen Bundesanstalt fur Land- und Forst
wirtschaft (BBA) hinsichtlich der Wirksamkeit, der Pflan
zenvertraglichkeit und des Nutzens von pflanzenschutz
mitteln,

- vom Bundesinstitut fur Risikobewertung (BfR) hinsicht
lich der Gesundheit des Menschen und der Vermeidung
gesundheitlicher Schaden durch Belastung des Bodens

- und vom Umweltbundesamt (UBA) hinsichtlich der Ver
meidung von Schaden durch Belastung des Naturhaus
haltes sowie durch Abfalle der pflanzenschutzmittel.

Die Biologische Bundesanstalt und das Bundesinstitut fur 
Risikobewertung sind Benehmensbeh6rden, das Umwelt
bundesamt ist eine Einvernehmensbeh6rde. In der Abtei
lung 2 ,,Pflanzenschutzmittel" des BVL wird anhand der 
Bewertungsberichte der beteiligten Behorden gepruft, ob 
ein Pflanzenschutzmittel die Zulassungsvoraussetzungen 
erfullt und welche Anwendungsbestimmungen ggf. zu 
erteilen sind. Vor der Entscheidung uber die Zulassung ist 
ein Sachverstandigenausschuss zu h6ren. Eine Zulassung 
wird in der Regel fur zehn Jahre erteilt und muss dann neu 
beantragt werden. 

Die wissenschaftliche Risikobewertung von 
Pflanzenschutzmitteln in der BBA 

Die Biologische Bundesanstalt fuhrt im Rahmen des Pru
fungs- und Zulassungsverfahrens fur Pflanzenschutzmittel 
sowie der EG-Wirkstoffprufung die wissenschaftliche 
Risikobewertung der Pflanzenschutzmittel in folgenden 
Bereichen durch: 

- Wirksamkeit, Wirkungsweise und Wirkstoffresistenz,

- Auswirkungen auf die zu schutzenden pflanzen, pflan-
zenerzeugnisse und den Boden als Standort der Kultur
pflanze,

- Auswirkungen auf die Honigbiene und Nutzlinge (Ein
stufung und Kennzeichnung) sowie

- den Nutzen von Pflanzenschutzmitteln (fur das nationa-
le Zulassungsverfahren).

Die wissenschaftliche Bewertung wird in den lnstituten 
der BBA geleistet. Koordiniert werden die Arbeiten in der 
BBA durch eine Koordinierungsstelle, die auch fur die 
Kommunikation mit der Zulassungsbeh6rde und den 
anderen Bewertungsbehorden zustandig ist. 

Die Aufgaben der BBA umfassen die Prufung und 
Bewertung, die Erstellung eines Bewertungsberichtes, die 
Erarbeitung von Vorschlagen fur Auflagen und 
Anwendungsbestimmungen sowie Nachforderungen. 
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SchlieBlich ist eine Benehmenserklarung zu erarbeiten. Fur 
das UBA und das BfR werden lnformationsberichte er
stellt. Die BBA schlieBt den Bewertungsauftrag mit der 
Erstellung einer Benehmenserklarung ab. 

Fur manche Pflanzenschutzmittel erwartet das BVL eine 
Nutzensbewertung. Dies insbesondere dann, wenn von 
dem Mittel ein erhohtes Risiko ausgehen kann. Sie erfolgt 
in Form einer wissenschaftlichen Stellungnahme und um
fasst zum Beispiel den Anbauumfang der Kultur, die Er
setzbarkeit des Mittels auch unter Berucksichtigung alter
nativer MaBnahmen, die Haufigkeit und lntensitat des 
Auftretens des Schadorganismus und die Schadenswahr
scheinlichkeit. In der BBA wird derzeit ein Konzept fur die 
Nutzensbewertung erstellt. 

Gleichzeitig erarbeitet die BBA Entscheidungshilfen fur das 
Risikomanagement von Pflanzenschutzmitteln. Die BBA 
wirkt mit bei der Prufung der Eignung von Pflanzen
schutzmitteln fur den Haus- und Kleingartenbereich und 
beim SchlieBen von Bekampfungslucken. Sie leistet Amts
hilfe bei der Listung von Stoffen und Zubereitungen fur 
die Herstellung und Anwendung im eigenen Betrieb 
sowie bei der Genehmigung nicht zugelassener Pflanzen
schutzmittel wegen Gefahr im Verzug. Im Rahmen dieser 
Aufgaben arbeitet die BBA in den nationalen und interna
tionalen Gremien mit, die die Prufmethoden und Bewer
tungskriterien erstellen. 

Im Rahmen der Wirksamkeitsbewertung von Pflanzen
schutzmitteln werden auch die Auswirkungen auf Gegen
spieler von Schadorganismen und die Bodenfruchtbarkeit 
bewertet. Die Bewertung erfolgt mittelbezogen anhand 
der im Zulassungsverfahren von den Antragstellern einge
reichten Unterlagen sowie Ergebnissen aus Veroffent
lichungen. 

Im Bewertungsbereich Gegenspieler von Schadorganis
men werden Aussagen zu Auswirkungen auf fur das Ein
satzgebiet des Pflanzenschutzmittels relevante Anta
gonisten getroffen. Dabei werden letale und subletale 
Effekte wie Mortalitat, Parasitierungsrate, FraBleistung, Ei
ablageleistung und Verhaltensstorungen bewertet. Basie
rend auf diesen Effekten erfolgt eine Klassifizierung als 
nichtschadigend, schwachschadigend bzw. schadigend fur 
die jeweilige Nutzarthropodenart, die Ruckschlusse auf 
Eignung fur die Anwendung des Pflanzenschutzmittels im 
Rahmen von integrierten bzw. biologischen Pflanzen
schutzmaBnahmen erlaubt. 

Der Bewertungsbereich Bodenfruchtbarkeit gliedert sich 
in zwei Teilbereiche, ,,Auswirkungen auf fur die Boden
fruchtbarkeit relevante Bodenmakroorganismen" und 
,,Auswirkungen auf fur die Bodenfruchtbarkeit relevante 
Bodenmikroorganismen". 

Die Bewertung der Auswirkungen aut Regenwurmer und 
andere Bodenmakroorganismen sowie auf Bodenmikro
organismen basiert in der Hauptsache auf Prufunterlagen 
des Antragstellers, die entsprechend den Prufanforderun
gen des Anhangs Ill A-10.6 und 10.7 der Richtlinie 
96/12/EG der Kommission zur Anderung der Richtlinie 
91/414/EWG eingereicht wurden. Ziel dieser Bewertung ist 
letztlich die Vergabe von Hinweisen und Auflagen zur 
Wirkung des Mittels auf Nutz- und andere Nichtzielorga
nismen auf der Zielflache. Diese konnen vom Anwender 
bei der Mittelwahl berucksichtigt werden und liefern 
Kriterien fur eine moglicherweise vorzunehmende 
Nutzen-Risikoabwagung. 



Organisation und Haushalt 

Die BBA hat ihren Sitz in Berlin und Braunschweig und
unterhalt an sechs weiteren Orten Institute bzw. 
AuBenstellen: in Kleinmachnow/Brandenburg, Bernkastel
Kues, Darmstadt, Dossenheim bei Heidelberg, Munster 
und Elsdorf/Rheinland. Daruber hinaus befinden sich 
Versuchsstandorte in Sickte bei Braunschweig und in 
Dahnsdorf/Brandenburg. Nach der Neuorganisation des 
gesundheitlichen Verbraucherschutzes und der Lebens
mittelsicherheit gliedert sich die Anstalt in eine Abteilung, 
eine Fachgruppe, 13 Institute und in gemeinschaftliche 
Einrichtungen. Braunschweig ist standiger Sitz des Pra
sidenten und der Hauptverwaltung. 

' 

\ 

BERLIN 
• 

BRAUNSCHWEIG 

. • Kleinm�chnow 

Der Prasident leitet die Anstalt im wissenschaftlichen und 
administrativen Bereich, er ist Reprasentant der Anstalt 
und Vorsitzender des Anstaltskollegiums, das ihn berat 
und Empfehlungen ausspricht. Neben dem Prasidenten 
und dem Vizeprasidenten als seinem standigen Vertreter 
gehbren dem Anstaltskollegium die Abteilungs- und lnsti
tutsleiter, der Leiter des lnformationszentrums Phy
tomedizin sowie sechs weitere zugewahlte Wissenschaft
ler und der Verwaltungsleiter als standiges beratendes 
Mitglied an. Im Jahr 2003 fanden zwei Kollegiumssitzun
gen statt. 

• Bernkastel-Kues 

OR GA N ISATI ON D E R  SBA 

BRAUNSCHWEIG 

Abteilung fur nationale und inter
nationale Angelegenheiten der 
pflanzengesundheit 

lnstitut fur pflanzenschutz in 
Ackerbau und Grunland 

lnstitut fur pflanzenschutz im 
Gartenbau 

lnstitut fur pflanzenschutz im Forst 

lnstitut fur pflanzenvirologie, Mikro
biologie und biologische Sicherheit 

lnstitut fur Unkrautforschung 

Fachgruppe Anwendungstechnik 

Zentrale EDV-Gruppe 

lnformationszentrum 
Phytomedizin und Bibliothek 

PRASIDENT 
VIZEPRASIDENT 

VER WALTUNG 

BERLIN+ KLEINMACHNOW 

lnstitut fur Okotoxikologie und 
Okochemie im pflanzenschutz 

lnstitut fur Vorratsschutz 

lnstitut fur pflanzenvirologie, 
Mikrobiologie und biologische 
Sicherheit 

lnformationszentrum 
Phytomedizin und Bibliothek 

lnstitut fur integrierten 
pflanzenschutz 

lnstitut fur Folgenabschatzung 
im pflanzenschutz 

• Darmstadt 
• Dossenhelm 

Standorte der BBA 

- - -- ---1
PRE SSE ST.ELLIE" 

- - - - -_ = 

AUSSENINSTITUTE 

lnstitut fur pflanzenschutz 
im Obstbau 
Dossenheim 

lnstitut fur pflanzenschutz 
im Weinbau 
Bernkastel-Kues/Mosel 

lnstitut fur Nematologie 
und Wirbeltierkunde 
Munster 

lnstitut fur biologischen 
pflanzenschutz 
Darmstadt 
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In Fragen der Forschung sowie der weiteren ihr ubertra
genen Aufgaben wird die BBA durch einen Beirat beraten, 
der daruber hinaus die Verbindung der BBA zu Wissen
schaftlern und Forschungseinrichtungen gleicher und ver
wandter Wissensgebiete sowie zur Praxis fordern soil. 

Personal 

Am 1. November 2002 ist das Gesetz zur Neuorganisation 
des gesundheitlichen Verbraucherschutzes und der 
Lebensmittelsicherheit vom 6. August 2002 (BGBI. I 
S. 3082) in Kraft getreten. Mit lnkrafttreten des Gesetzes
wurden u. a. im Bereich der Pflanzenschutzmittelzulassung
Aufgaben von der BBA zum BVL verlagert. lnsgesamt
wurden im Jahr 2003 mehr als 120 im Bereich der
Zulassung von Pflanzenschutzmitteln tatige Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter der BBA an den Standorten
Braunschweig und Kleinmachnow an das neu gegrundete
Bundesamt fur Verbraucherschutz und Lebensmittel
sicherheit versetzt.

Die Zahl der uber Haushaltsmittel finanzierten Planstellen 
und Stellen fur Arbeiter, Angestellte und Beamte der BBA 
betrug am Ende des Berichtszeitraumes 484, darin enthal
ten sind 122,5 Wissenschaftlerstellen. EinschlieBlich aller 
Teilzeitkrafte und Personen, die aus Mitteln Dritter 
finanziert wurden, gehorten der BBA Ende 2003 insge
samt 690 Mitarbeiter an. Zusatzlich wurden elf Auszu
bildende beschaftigt. 

Zurn 31. August 2003 ist Herr Dir. und Prof. Dr. Englert, 
Leiter des lnstituts fur Pflanzenschutz im Weinbau in 
Bernkastel-Kues, nach uber 30-jahriger Tatigkeit aus der 
BBA ausgeschieden. Mit der kommissarischen Leitung des 
lnstituts wurde zum 1. September 2003 Herr WOR Dr. 
Michael Maixner betraut. Diese Regelung gilt bis zur 
abschlieBenden Entscheidung des BMVEL uber die 
Zusammenlegung des lnstituts fur Pflanzenschutz im 
Weinbau und des lnstituts fur Pflanzenschutz im Obstbau 
zu einem lnstitut fur Pflanzenschutz im Obst- und 
Weinbau. 

Weiterhin sind Herr WD Dr. Martin Hommes mit der kom
missarischen Leitung des lnstituts fur Pflanzenschutz im 
Gartenbau und Herr WOR PD Dr. Wilhelm Jelkmann mit 
der kommissarischen Leitung des lnstituts fur Pflanzen
schutz im Obstbau beauftragt. 

Haushalt 

Der Etat der BBA (aus dem Bundeshaushalt) umfasste 
2003 insgesamt 35,6 Mio. Euro, davon 

- 26,2 Mio. Euro Personalausgaben (einschlieBlich der 
Personalkosten fur die zum Bundesamt fur Verbraucher
schutz und Lebensmittelsicherheit versetzten Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter)

- 6,5 Mio. Euro Sachausgaben (konsumtive Ausgaben)

- 2,9 Mio. Euro lnvestitionen.

Zusatzlich standen insgesamt 5 Mio. Euro als Drittmittel 
(einschlieBlich Personalmittel) fur Forschungsvorhaben zur 
Verfugung. Darin enthalten sind 0,15 Mio. Euro von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und 1,8 Mio. 
Euro aus dem vom Bundesministerium fur Verbraucher 
schutz, Ernahrung und Landwirtschaft (BMVEL) initiierten 
,,Bundesprogramm bkologischer Landbau". Im Rahmen 
dieses Programms tragt die BBA mit insgesamt 29 
Projekten dazu bei, die Rahmenbedingungen fur die 
angestrebte Entwicklung des okologischen Landbaus in 
Deutschland zu verbessern. 

Der Gesamthaushalt 2003 der BBA betrug damit insge
samt ea. 40,6 Mio. Euro. 

Gebaude und Flachen 

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

Als Ersatz fur sieben alte Gewachshauser, die bisher durch 
das lnstitut fur Pflanzenvirologie, Mikrobiologie und biolo
gische Sicherheit in Braunschweig genutzt wurden, den 
modernen Anforderungen jedoch nicht mehr genugten, 
wurde bereits 2001 im Rahmen einer GroBbaumaBnahme 
mit dem Neubau einer L2-Gewachshausanlage begonnen. 
Die Obergabe der neuen Anlage erfolgte am 14. Mai 2003. 
In den insgesamt drei neuen Gewachshausern und 
dazugehorenden Laboren mit einer Flache von 1.600 m2 

wird uber biologische Sicherheit in der Gentechnik 
geforscht. 

Neubau der L2-Gewachshausanlage 



Geografische lnformationssysteme 

Geoinformationssysteme - kurz GIS genannt - versetzen 
den Anwender in die Lage, Sach- und Geometriedaten in 
ihren komplexen, logisch-inhaltlichen und raumlichen 
Zusammenhangen zu erfassen und zu verwalten und 
auBerdem Ober raumbezogene Analysemethoden neue 
lnformationen zu generieren. Der Begriff GIS wird dabei 
sowohl fur GIS-Projekte als auch fur GIS-Software ver
wendet. Unter einem GIS-Projekt versteht man das fur 
digitales raumbezogenes Arbeiten notwendige Werkzeug, 
d. h. Hardware, Software und vor allem Daten und Orga
nisationsformen. Haufig werden auch schon Datensamm
lungen wie z. B. das ATKIS, das Amtliche Topographisch
Kartographische lnformationssystem der Landesvermes
sungsamter, als GIS bezeichnet. Mit der GIS-Software wer
den die Daten im Sinne der oben angesprochenen
Definition erfasst, verwaltet, analysiert und prasentiert.

Bereits Ende der 50er Jahre begannen Entwicklungen, wie 
die eines einfachen Gelandemodells am Massachusetts 
Institute of Technology, die spater zum Entstehen von GIS 
fuhrten. In den 60er Jahren wurden erste Anwendungen 
der digitalen Bildverarbeitung (Rastertechnik) eingesetzt, 
und es entstand im ,,Harvard Laboratory for Computer 
Graphics and Spatial Analysis" die ldee der unabhangigen 
Datenebenen, die theoretisch bereits 1927 von HETTNER 
entwickelt worden war. Die Arbeiten in Harvard fuhrten 
zur Grundung der Firma ESRI und ihrem Produkt Arclnfo, 
die zumindest fur den klein- und mittelmaBstabigen 
Bereich als der GIS-Marktfuhrer weltweit angesehen wer
den kann. 

Die Technologie der Geoinformationssysteme erotfnet 
auch in der Pflanzenschutzforschung neue Moglichkeiten 
und Losungsansatze. Am lnstitut fur Folgenabschatzung 
im Pflanzenschutz der BBA in Kleinmachnow wurde be
reits Anfang der 90er Jahre mit dem Aufbau eines GIS
Kompetenzzentrums fur Geodaten basierte Analysen und 
Projekte begonnen. lnzwischen ist auf den Servern des 
GIS-Computernetzwerkes der BBA eine umfangreiche 
Basis georeferenzierter Daten etabliert. 

Im Rahmen der Hoheitsaufgaben der BBA, in Zusam
menarbeit mit dem Bundesamt fur Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit (BVL), dem Umweltbundesamt 
(UBA), der OECD, der EU sowie weiteren Partnern werden 
GIS-Projekte bearbeitet. Sie dienen unter anderem der 
Entwicklung und periodischen Anwendung von Pflanzen
schutz-Risikoindikatoren. Sie schatfen auch Grundlagen 
fur neue Ansatze des Risikomanagements und dienen 
gleichzeitig der Bewertung diesbezuglicher Handlungsop
tionen. Sie dienen der Analyse des Risikos invasiver Schad
organismen und tragen zur Entwicklung von probabilisti
schen Ansatzen der Expositionsabschatzung von Nicht
zielorganismen bei der Anwendung chemischer Pflanzen
schutzmittel bei. Durch die Verbindung von GIS mit Glo
balen Positionierungssystemen (GPS) werden weiterhin 
Grundlagen fur precision farming und Technik-orientierte 
Ansatze der Risikominderung erarbeitet. 

Diese Aktivitaten sollen im Folgenden dargestellt werden, 

wobei insbesondere die enge Verflechtung der Arbeiten 
am lnstitut fur Folgenabschatzung im Pflanzenschutz mit 
den lnstituten fur integrierten Pflanzenschutz, fur Oko
toxikologie und Okochemie, fur Unkrautforschung, der 
Fachgruppe fur Anwendungstechnik sowie der Abteilung 
fur nationale und internationale Angelegenheiten der 
Pflanzengesundheit aufgezeigt wird. 

Geodaten als Grundlage fur GIS-Anwendungen 

Die Verfugbarkeit aktueller Daten Ober die Situation und 
den Bestand der Landschaft ist eine wichtige Vorausset
zung fur viele Bereiche von Wissenschaft und Planung. Im 
Agrar- und Umweltbereich stellen lnformationen Ober die 
Bodenbedeckung und Bodennutzung auf unterschied
lichen MaBstabsebenen wichtige Basisdaten dar. Fur die 
am lnstitut fur Folgenabschatzung im Pflanzenschutz zu 
losenden raumbezogenen Fragestellungen auf lokaler, re
gionaler bis nationaler Ebene kommt dem Informations
system der Landesvermessung ATKIS, insbesondere dem 
digitalen Landschaftsmodell 25 (DLM25) des ATKIS, eine 
bedeutende Rolle zu. Wesentliche lnformationen Ober 
Ziel- und Nichtzielflachen von PflanzenschutzmaBnahmen 
sowie die Beziehungen zwischen Ziel- und Nichtzielflachen 
werden aus diesem lnformationssystem gewonnen. 

Das DLM25 des ATKIS stellt die digitale Nachfolge der ana
logen topographischen Karten der MaBstabe 1 : 10 OOO bis 
1 : 25 OOO dar. Es beschreibt die topographischen Objekte 
der Landschaft und das Relief der Erdoberflache im Vek
torformat. Es stellt damit die topographische Basisinfor
mation der fachlichen lnformationssysteme im groBraumi
gen Bereich bereit und ist durch politischen Entschluss der 
Lander verbindliche Datengrundlage fur Verwaltungen. 
Die Erstellung der ATKIS-Daten obliegt den Landesver
messungsamtern der Bundeslander. Die Daten werden in 
regelmaBigen Abstanden aktualisiert. Auf der Basis einer 
Bund-Landervereinbarung steht dieser Datenbestand 
auch Bundesbehorden zur Verfugung. Die BBA bezieht die 
ATKIS-Daten flachendeckend fur die Bundesrepublik 
Deutschland vom Bundesamt fur Kartographie und Geo
dasie. 

Der lnformationsumfang des Basis-DLM orientiert sich am 
lnhalt der topographischen Karte 1 : 25 OOO, weist jedoch 
eine hohere Lagegenauigkeit fur die wichtigsten punkt
und linienformigen Objekte auf. Angestrebt sind Lagege
nauigkeiten von ± 3 m, entsprechend der Vorschrift der 
Deutschen Grundkarte 1 : 5 OOO. 

Fur die GIS-gestutzte Pflanzenschutzforschung liefert das 
ATKIS-DLM25 neben basistopographischen lnformatio
nen, wie z. B. dem StraBen-/Wegenetz und Kleinstrukturen 
(Geholze, Hecken usw.), weitere wertvolle lnformationen, 
wie die raumliche Verteilung von Ackerland, Sonderkul
turen und Gewassern. Zudem entstehen durch die Ver
knupfung von ATKIS-Daten mit Expertenwissen und 
Daten aus Feld- und Luftbildmessungen weitere detail
lierte lnformationen zur realistischeren Beschreibung der 
Landschaft, insbesondere von Ziel- und Nichtzielflachen 
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von PflanzenschutzmaBnahmen 
und deren raumlichen Beziehun
gen. 

Fur andere europaische Lander 
liegt eine flachendeckende detail
lierte Beschreibung der Land
schaft in digitaler Form nur selten 
vor. Das lnstitut fur Folgenab
schatzung im Pflanzenschutz ist 
maBgeblich in Projekte eingebun
den, die diese Lucke schlieBen 
sollen, beispielsweise in das euro
paweite Programm CORINE Land 
Cover, Coordinated Information 
on the Environment, bzw. Folge
projekte. Der CORINE-Datensatz 
ist zwar aufgrund des Erhe
bungsmaBstabs von 1 : 100 OOO 
weniger detailliert, jedoch fur alle 
EU-Mitgliedsstaaten digital ver
fugbar und am Geodatenserver 
des lnstituts vorhanden. 

Das methodische Konzept zum 
Aufbau eines europaweit homo
genen geographischen Datenbe
standes Ober die Bodenbede
ckung wurde in der zweiten 
Halfte der achtziger Jahre im 
Rahmen des von der 
Europaischen Kommission gefor
derten Programms CORINE 
entwickelt. Die Erhebung von 
Bodenbedeckungsdaten basiert 
in erster Linie auf der Auswer
tung von Satellitenbildern. Als 
erganzende Datenquellen zur 
Ableitung von insgesamt 44 
Kategorien der Bodenbedeckung 
werden Luftbilder und topogra
phische Karten herangezogen. 

Auf der Grundlage einer Entschei
dung des Bundesministers fur 
Umwelt, Naturschutz und Reak
torsicherheit wurde 1991 in der 

I . ;.,. " ., •l 

ATKIS DLM25 
(M 1 , 10 OOO bis 1 25 OOO) 

Verwaltungsgrenzen (Deutschland und Europa) 
(M 1 : 25 OOO bis 1 500 OOO) 

Topograph1sche Rasterkarte (Deutschland) 
(M 1 · 10 0001 bis 1 · 25 000\ 

Bodendaten (Deutschland und Europa) 
BUK1 OOO und Soil Geographical Data Base 
(M 1 · 1 OOO OOO) 

CORINE Landcover (Deutschland und Europa) 
(M 1 : 100 OOO) 

S0nst1ge Europaische Geobas1sdaten 
(M 1 500 OOO bis 1 1 OOO OOO) 

Oaten e1nzelner Bundeslander zu den Bereichen 
81otope, Geb1ete, Gewasser. Hydromorpholog1e 
(M 1 · 10 OOO bis 1 50 OOO) 

Dig1tale Orthophotos 
(M 1 · 10 OOO bis 1 25 OOO) 

Gelandemodelldaten 
(M 1 · 25 0001 bis 1 200 OOO) 

Verze1chms regionalis1erter Kleinstrukturen 
(M 1 10 OOO bis 1 25 OOO) 

Verzelchnis gewasserferner Schlage (im Aufbau) 
(M 1 : 10 OOO bis 1 25 OOO) 

Hangne1gungsmodelle 
(M 1 · 25 0001 bis 1 . 200 OOO} 

Gewassernetz Deutschland des Umwellbundesamtes 
(M 1 1 OOO OOO) 

Anbau- und Flachenstat1stik der Bundeslander auf 
Kreis- bzw Geme1ndebas1s nach tatsachlicher Nutzung 

NEPTUN Datenbank - Oaten zum tatsachlichen 
Pflanzenschutzm itteleinsatz 

Wetter- und Klimadatenbank (Deutschland und Europa) 

60 Gigabyte 

0.1 Gigabyte 

50 Gigabyte 

0, 1 Gigabyte 

1 Gigabyte 

3 Gigabyte 

0,5 Gigabyte 

65 Gigabyte 

1 Gigabyte 

40 Gigabyte 

80 Gigabyte 

1 Gigabyte 

0, 1 Gigabyte 

ea. 300 Kennz1ffern Je 
Kreis bzw. Geme1nde 

ea, 100 OOO Datensatze 

ea. 4 Mio. Datensatze 

Geobasisdaten und Geofachdaten im lnstitut fur Folgenabschatzung im 

Pflanzenschutz 

Bundesrepublik mit dem CORINE Land Cover Projekt 
begonnen. Die Datenerhebung wurde vom Statistischen 
Bundesamt koordiniert. Auf europaischer Ebene liegt die 
Verantwortung fur die Datenerhebung bei der Europa
ischen Umweltagentur (EUA). Derzeit erfolgen Aktua
lisierungen des Datenbestandes zum Bezugsjahr 2000 und 
die Kartierung der Veranderungen gegenuber der Erst
erfassung im Rahmen des europaischen Projektes CORINE 
Land Cover 2000, fur Deutschland koordiniert durch das 
Umweltbundesamt und das Deutsche Zentrum fur Luft
und Raumfahrt. 

dene nationale und europaweite Bodendaten, digitale 
Gelandemodelle (DGM) und verschiedene administrative 
und naturraumliche Einheiten. AuBerdem werden digitale 
Orthophotos (DOP), d. h. entzerrte Luftbilder, fur aus
gewahlte Gebiete in den Bundeslandern Baden-Wurttem
berg, Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz und Sachsen gespeichert und ausgewer
tet. Hinzu kommen Sachdatenbanken, die nicht primar mit 
Raumkoordinaten gespeichert werden, innerhalb des GIS 
jedoch durch die Verknupfung mit Geodaten einen raum
lichen Bezug erhalten. Hierzu zahlen Daten der Wetter
und Klimadatenbank fur Deutschland und Europa, Daten 
der Agrarstatistik der Kreise und Gemeinden Deutsch
lands und Daten zum tatsachlichen Pflanzenschutzmit
teleinsatz aus dem NEPTUN-Projekt (Netzwerk zur Erhe
bung des tatsachlichen Pflanzenschutzmittel-Einsatzes in 
den Naturraumen Deutschlands). 

Neben den oben genannten Geobasisdaten, die auf unter
schiedlichen MaBstabsebenen lnformationen zur Ausstat
tung der Landschaft liefern, erfordert die raumbezogene 
Pflanzenschutzforschung und Politikberatung eine Fulle 
weiterer Daten. Zu den hierfur auf dem Geodatenserver 
des lnstituts vorgehaltenen Daten zahlen z. B. verschie-



Die Hard- und Softwarebasis der GIS-Anwendungen 

Eine effektive Nutzung der vorhandenen Geodaten
Bestande fUr die Realisierung der Forschungsaufgaben 
setzt eine leistungsfahige Hard- und Software voraus. Die 
BBA nutzt seit 1995 Softwareprodukte der Firma ESRI, 
dem weltweit grof3ten Anbieter von GIS-Software. Die 
ESRI-Produktpalette umfasst aufeinander abgestimmte 
GIS-Anwendungen fur Speicherung, Analyse und 
Visualisierung. Aufgrund der steigenden Anforderungen 
van raumbezogenen Analysen, die fast immer deutsch
landweit durchgefUhrt werden, wurde auch die Soft- und 
Hardware im lnstitut standig erweitert. Den Kern bilden 
die Desktop Software-Produkte ArcView 3.2 und das 
System Arclnfo 8.3 als Desktop- und Workstation-Version. 
Diese GIS-Basissoftware wurde durch Produkte der 
Rasterverarbeitung, Spatial-Analyst fUr ArcView und Grid
Modul fUr Arclnfo sowie das Produkt 3D-Analyst zur 
Erstellung van Gelandemodellen schrittweise ausgebaut. 
Besonders die Kombination der Funktionalitaten in der 
Vektor- und Rasterverarbeitung bilden die Grundlage der 
zurzeit durchgefuhrten GIS-Anwendungen z. B. zur 
Erstellung des Verzeichnisses fur Kleinstrukturen und die 
Erstellung van thematischen Risikokarten. 

Die in der BBA vorhandenen umfangreichen Geodaten
Bestande erfordern eine effektive Datenverwaltung. Die 
Hard- und Software wird daher auf eine moderne Server
Client-Architektur umgestellt. Hierfur muss der in File
strukturen vorliegende Geodatenbestand in eine offene 
Datenhaltung eines leistungsstarken relationalen Daten
banksystems zentral abgelegt werden. Damit ist die 

Struktur des GIS-Computernetzwerkes der BBA 

Datenintegritat und Performance bei der Datenanalyse 
und ein effektiver Datenzugriff fUr alle GIS-Anwendungen 
gewahrleistet. Aufgrund der in der BBA vorhandenen 
Erfahrungen mit dem Datenbanksystem ORACLE wird 
dieses Datenbanksystem auch fur die GIS-Daten genutzt. 
Als Schnittstelle der GIS-Software zur Datenbank dient 
das ESRI Produkt ArcSDE (Spatial Database Engine). 
ArcSDE beschleunigt die Handhabung der Geodaten in 
der Datenbank durch spezialisierte raumliche Abfragen 
und Objektstrukturen. Dabei ist im Unterschied zu dem 
ursprunglichen Zugriff auf eine Arclnfo-Library keine feste 
Vorgabe einer raumlichen Struktur notig. Die Struktur 
wird van dem System variabel definiert und passt sich 
entsprechend der raumlichen Ausdehnung der Anfrage 
optimal an. Die gute Performanz ist notwendig, um die 
hohen Bearbeitungszeiten wesentlich zu verkurzen. Diese 
betragen zum Beispiel bei der Erstellung des 
Verzeichnisses der regionalen Kleinstrukturen nach dem 
alten Verfahren mehrere Monate. Durch die neue System
struktur konnte diese Zeit auf die Haifte reduziert werden. 

GIS-Anwendungen fur ein lokal differenziertes Risi
komanagement zum Schutz aquatischer Biozonosen 
auf Basis amtlicher Geodaten 

Im Rahmen des Umweltforschungsplans des BMU werden 
im lnstitut fur Folgenabschatzung im pflanzenschutz seit 
dem Jahr 2000 in zwei Vorhaben praxisorientierte GIS
Anwendungen erarbeitet, die es ermoglichen, dem An
wender und Berater aktuell und verstandlich flachenbezo
gene lnformationen zu Anwendungsbestimmungen zum 
Schutz des Naturhaushaltes bei der Anwendung van 
pflanzenschutzmitteln zuganglich zu machen. Eines der 
Ziele ist es, die Anwendung van Pflanzenschutzmitteln auf 
landwirtschaftlich genutzten Flachen, die an Oberflachen

ArcGIS Clients 
, GlS·Kompornmten i,uf dem 
jCtient 

• ArcVlew 3.2, 8.3 mlt 
• SpaUal Arlalysl 
• 3-DAFlill� 

[• MrSfD 

gewasser angrenzen, sachge
recht zu ermoglichen. Hierzu 
werden thematische Risikopo
tenzialkarten unter Berucksich
tigung der lokalen und regio
nalen expositionsmindernden 
Anwendungsbedingungen an
gefertigt. Im Mittelpunkt steht 
zunachst der Eintragspfad Ab
trift. 

ArcSDE Server und 
•------------ ArcGIS Linzenzserver 

Der Geodaten orientierte Ansatz 
zur kartographischen Darstel
lung des potenziellen Risikos fUr 
Nichtzielorganismen in angren
zenden Gewassern klassifiziert 
landwirtschaftliche Flachen nach 
ihrem Gefahrenpotenzial. Mit 
der Klassifikation wird dabei die 
kleinste in ATKIS identifizierbare 
landwirtschaftliche Flachenein
heit, das landwirtschaftliche 
Flachenstuck, angesprochen. In 
Agrarlandschaften mit grof3er 
Schlagstruktur wie z. B. in den 
neuen Bundeslandern entspricht 
dieses landwirtschaftliche Fla
chenstuck in der Regel einem 
Schlag. In kleiner strukturierten 
Agrarraumen kann das Flachen-
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stuck mehrere Schlage umfassen. Fur eine praz1sere 
Ansprache einzelner landwirtschaftlicher Bewirtschaf
tungsflachen kommen digitalen Schlagkarten oder Feld
blockdaten in Zukunft eine bedeutende Rolle zu. Diese 
Datenbestande werden deutschlandweit vor dem Hinter
grund der EU-Verordnung Nr. 1593/2000 erstellt. Die Ver
ordnung schreibt neue technische Modalitaten, insbeson
dere GIS und Orthophotographie, fur das integrierte 
Verwaltungs- und Kontrollsystem fur Beihilferegelungen 
(lnVeKos) vor. Die Verordnung ist bis 2005 umzusetzen. 

Zurzeit werden zwei Grundtypen von Risikopotenzial
karten, unter der Maf3gabe einer moglichen Einstellung in 
das Zulassungsverfahren fur Pflanzenschutzmittel, weiter
entwickelt. Dies geschieht fur die Bezugseinheit des land
wirtschaftlichen Flachenstucks deutschlandweit und fur 
die des Feldblocks exemplarisch fur einzelne Landkreise 
Brandenburgs und beinhaltet zudem die Entwicklung und 
Prufung von Varianten fur die flachendeckende deutsch
iandwei1e Bereits1ellung dieser informationen. 

Dern Grundtyp ,,Minimale Distanz einer landwirtschaft
lichen Flache zum Gewasser", d. h. geringster Abstand 
eines landwirtschaftlichen Flachenstucks zu dem nachst
gelegenen Gewasserabschnitt, liegt eine leicht verstand
liche und nachvollziehbare Methode zugrunde und fuhrt 
im Ergebnis zu Entfernungsklassen. Der potenzielle Einfluss 
der gesamten Flache auf das nachste Gewasser wird 
jedoch nicht abgebildet. Das fuhrt dazu, dass land
wirtschaftliche Flachen unabhangig von der Grof3e klassi
fiziert werden. 

Grenzc der mOglichen 
E::position durch Drift . 

\ 

Grundtyp des Modells fur die Abtriftgefahrdung eines 
Gewassers durch landwirtschaftliche Flachen 

In der Weiterentwicklung dieses Grundtyps wird deshalb 
die gesamte Flache, die zu einer potenziellen Beladung des 
Gewassers fuhren kann, berucksichtigt. Die Berechnung 
hierzu erfolgt rasterzellenbasiert. Hierfur werden Flachen 
in Zellen gleicher Grof3e von 5 m x 5 m unterteilt. Fur jede 
dieser Zellen wird die Distanz des nachstgelegenen 
Gewassers ermittelt. Da das Potenzial der Pflanzen
schutzmittel-Fracht einer Zelle mit zunehmender Entfer
nung zum Gewasser expotenziell abnimmt, wird die Ent
fernung jeder Rasterzelle auf Grundlage einer Abtriftfunk
tion nach Abtrifteckwerten der BBA gewichtet. Die daraus 
gebildete Summe ermoglicht die Klassifizierung land
wirtschaftlicher Flachen gleicher minimaler Distanz, aber 
unterschiedlicher Grof3e. Die Vorteile der rasterzellen-

Spritzbalkenbreite 

Orn 

,, 

Distanz zum Gewasser 

I
nter BerUcksichtigung 

der Wlndrlch!ung 

% Abtrift = f (Distanz, Ku!tur, Applikationstechnik) 

'� .. �

Weiterentwickeltes, rasterzellenbasiertes iVlodeii fur die 
Abtriftgefahrdung eines Gewassers durch landwirt
schaftliche Flachen 

basierten Methode bestehen in der realistischeren 
Abbildung einer Pflanzenschutzmittelapplikation und des 
moglichen Abtriftprozesses. 

Die potenzielle Abtrift kann fur unterschiedliche Kulturen, 
Pflanzenschutzmittel und Dusentechnik berechnet wer
den. Die zugrunde liegende Abtriftfunktion basiert auf 
Werten aus Model!- und Freilanduntersuchungen und be
rucksichtigt die gesamte Flache, die zu einer potenziellen 
Beladung des Gewassers fuhren kann. Auf der Grundlage 
der Berechnungen ist eine praxisnahe Klassifizierung land
wirtschaftlicher Flachen und die sachgerechte Einhaltung 
von Anwendungsbestimmungen bei der Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln auf Flachen in der Nahe von 
Gewassern moglich. Vor der lmplementierung in das 
Zulassungsverfahren fur Pflanzenschutzmittel sollen die 
beschriebenen Varianten erprobt werden. Voraussetzung 
ist daruber hinaus auch die flachendeckende deutsch
landweite Bereitstellung dieser lnformationen. In der BBA 
werden hierfur sowohl zentrale als auch dezentrale Vari
anten fur die Einordnung landwirtschaftlicher Bewirt
schaftungseinheiten erarbeitet. 

Eine erste Variante sieht die lnformationsbereitstellung 
durch Plotfiles zur Erstellung analoger Karten vor. Die digi
tal erzeugte Karte wird auch kunftig eine wichtige Rolle 
bei der Prasentation und Analyse geographischer lnfor
mationen spielen. Vor diesem Hintergrund wird die zen
trale Erstellung der thematischen Expositionspotenzialkar
ten in der Grof3e von Messtischblattern als digitale 
Druckvorlage fur die Pflanzenschutzdienste der Bundes
lander prototypisch realisiert. 

Eine zweite Variante stellt die lnformationsbereitstellung 
durch einen zentralen Internet Map Server dar. Eine 
Internet Mapping Anwendung ermoglicht einem prinzi
piell unbegrenzten Teilnehmerkreis uber das Internet den 
einfachen, multimedia! ausbaubaren Zugang zu den raum
bezogenen lnformationen von Landwirtschaftsflachen. 
Zudem konnen die Koordinaten dynamisch angezeigt 
oder Distanzen gemessen werden. Der Anwender be
notigt fur den Abruf der Information lediglich einen 



Prototyp einer Expositionspotenzialkarte 

lnternetzugang. Der Web Browser dient als Systemum
gebung fur den Client. Spezielle Plug-Ins oder Zusatzsoft
ware fur den Web Browser werden nicht benotigt. 

In einer dritten Variante wird die lnformationsbereitstel
lung durch zentrale Auslieferung aktueller Grundlagen
daten und dezentrale Berechnung der Expositionspoten
zialkarten auf Basis flexibler Bewirtschaftungseinheiten 
untersucht. Durch die zentrale und regelma13ige Bereit
stellung der Grundlagendaten und eines zu entwickeln
den GIS-Werkzeugs zur Berechnung der Expositionspo
tenzialkarten werden die Landwirtschaftsamter in die 
Lage versetzt, Expositionspotenzialkarten fur die jeweili
gen Bewirtschaftungseinheiten zu erzeugen. Durch eine 
regelmal3ige Aktualisierung der Berechnungsmethoden 
und Datengrundlagen wird eine Koharenz des Verfahrens 
gewahrleistet. 

GIS-Anwendung zur Erstellung des .,Verzeichnisses 
regionalisierter Kleinstrukturanteile" 

Mit der Erstellung der zweiten Ausgabe des Verzeichnisses 
der regionalisierten Kleinstrukturanteile wird ein we
sentlicher Aspekt eines Risikomanagements zum Schutz 
von terrestrischen Biozonosen in der Praxis verwirklicht. 
Das Verzeichnis berucksichtigt die Regenerationsfahigkeit 
von terrestrischen Organismen bei einem ausreichenden 
Anteil von Kleinstrukturen in einer Agrarlandschaft. Je 
nach lntensitat der chemischen Pflanzenschutzma13nahme 
wird eine Mindestausstattung an Kleinstrukturen von 5 bis 
20 % gefordert. 

Zur Erhohung der Transparenz wurde das Berech
nungsverfahren von der Naturraumbasis (ea. 475 Einhei
ten) auf die wesentlich differenziertere Gemeindebasis mit 
13.818 Einheiten umgestellt. Au13erdem wurde den 
Gemeinden und Landwirten die Moglichkeit gegeben, 
vorhandene Kleinstrukturen, die nicht in ATKIS beruck
sichtigt wurden, nachzumelden. Hierzu zahlt auch das ex
tensiv genutzte Grunland, das wie die Kleinstrukturen als 
Ruckzugsbiotop gewertet wird. Fur die Ermittlung der 
Ausstattung der Agrarlandschaft einer Gemeinde wurde 

das Gemeindeverzeichnis vom sta
tistischen Bundesamt in der Aus
gabe des Jahres 2000 genutzt. Die 
Kleinstrukturen bestehen aus fla
chenformigen, linienformigen und 
zusatzlich von den Landern ge
meldeten extensiv bewirtschaf
teten Flachen. 

Aufgrund der Basis der ATKIS
Daten und zusatzlicher lnforma
tionen fi.ihrt die BBA neue Berech
nungen zum Biotopindex auf 
Basis der Gemeindeflache ein
schliel31ich eines Puffers uber die 
Grenzen der Gemeindeflache von 
500 m durch und ordnet die 
Gemeinden bezuglich der Erful
lung der Mindestausstattung neu 
ein. 

Fi.ir eine Differenzierung der Mindestausstattung mit 
naturbetonten Biotopen im Rahmen von 5 bis 20 % wird 
die in dem NEP TUN-Projekt ermittelte lntensitat des 
chemischen Pflanzenschutzes in einer Gro13region heran
gezogen. Je hoher die lntensitat, desto mehr muss sich die 
Mindestausstattung der oberen lntervallgrenze nahern. 

Die jeweiligen Behandlungshaufigkeiten fur bestimmte 
Kulturen in den einzelnen Grol3regionen bilden die 
Grundlage fur die Berechnung der Pflanzenschutzinten
sitat einer Gemeinde. Hierzu werden die Behandlungs
indizes mit den Oaten aus der Agrarstatistik zu den An
bauhaufigkeiten der Kulturen verbunden. Die so ermit
telte Variabilitat der lntensitat des chemischen pflanzen
schutzes wird auf die lntervallbreite der Mindestausstat
tung von 5 bis 20 % ubertragen. Durch die sigmoide Form 
der Funktion wird berucksichtigt, dass in Landschaften mit 
hoheren Anteilen an pflanzenschutzintensiven Kulturen 
(z.B. Wein, Obst, Gemuse) eine wesentlich hohere Mindest
ausstattung gefordert wird, als es ein linearer Zusam
menhang zum Ausdruck brachte. 

lnsgesamt wurden die Anteile von Kleinstrukturen 
(Biotopindex) fur 13.818 Gemeinden berechnet. Fur 95 
Gemeinden konnte der Biotopindex aufgrund fehlender 
Acker- oder Sonderkulturflachen nicht ermittelt werden. 
Von den 13.818 Gemeinden erfullen 10.509 die Min
destausstattung, das entspricht 72,5 % der landwirt
schaftlichen Flache von Deutschland; 3.316 Gemeinden 
(27,5 %) erfullen den geforderten Sollwert nicht. 

lnteressant ist dabei die Zusammensetzung der 
Kleinstrukturen, aus denen der Biotopindex berechnet 
wurde. lnsgesamt wurden in Deutschland 3.200.000 ha 
Kleinstrukturen ermittelt, davon sind 2.100.000 ha linien
formige Kleinstrukturen (Saume) und 1.100.000 ha flachen
formige Kleinstrukturen. Von den linienformigen 
Kleinstrukturen nehmen die Hecken und Baumreihen den 
grol3ten Flachenanteil ein, obwohl diese nur in 5.066 
Gemeinden vorkommen bzw. erhoben wurden. Die 
Saume an Verkehrswegen folgen mit einer Flache von 
mehr als SOO.OOO ha. Bei den flachenformigen Kleinstruk
turen kommen kleine Gri.inlandflachen bis 1 ha Grol3e 
flachenma13ig mit ea. 350.000 ha vor, gefolgt von kleinen 
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D Mindestausstattung erfllllt (72,5%) 

Mindestausstattung nicht etiUllt (27,5%) 

Klassifizierung der Gemeinden auf der Grundlage des 
Biotopindexes 

Waldflachen bis 1 ha mit ea. 300.000 ha und Feldgeholze 
mit 220.000 ha. 

GIS-gestutzte Anwendung des Risikobewertungs
modells SYNOPS 

Um den Status quo und Fortschritte bei der Reduzierung 
des Risikos bei der Anwendung von chemischen Pflanzen
schutzmitteln in der Landwirtschaft kenntlich zu machen, 
wurde in der BBA das Bewertungsmodell SYNOPS 
(Synoptische Bewertung des Risikopotenzials von Pflan
zenschutzmitteln) entwickelt. SYNOPS wird bereits auf 
nationaler Ebene und in europaischen Projekten einge
setzt, unterliegt aber auch weiterhin einer standigen Er
weiterung und Vertiefung. In seiner gegenwartigen 
Ausbaustufe ist es auf die Umweltwirkung von Pflanzen
schutzmitteln in den Bereichen Boden, Oberflachen
gewasser und Saumbiotopen ausgerichtet und charakteri
siert die Exposition von Nichtzielorganismen sowie die 
damit verbundenen bkotoxischen Risiken. 

Die GIS-Technologie eroffnet die Mbglichkeit, Ergebnisse 
und Daten aus dem NEPTUN-Projekt (Netzwerk zur Er
mittlung des tatsachlichen Pflanzenschutzmitteleinsatzes 
in den unterschiedlichen Naturraumen Deutschlands) und 
der Agrarstatistik mit Geodaten uber das Modell SYNOPS 
zu verknupfen und somit das Risikopotenzial des chemi
schen Pflanzenschutzes in Deutschland regional differen
ziert darzustellen. 

Die Gliederung Deutschlands lehnt sich dabei an die vom 
NEP TUN-Projekt benutzten 34 Boden-Klima-Regionen 
Deutschlands an. Die kleinste Einheit innerhalb einer sol-

chen Zone, fur die Risikoindices 

Kleinstruktur Flache in ha Prozent 
berechnet werden, ist das 
.,landwirtschaftliche Flachen-

!inienf6rmige Kleinstrukturen (Saume) Gesamt 2 142 442 

Hecken I Baumreihen 896 971 

Saume an Verkehrswegen 592 522 

Direkte Nachbarschaften (z. B. watdrander) 390 558 

Saume an Siedlungen 113 555 

Saume an Gewassern 99 303 

Hecken an Wegen 49 532 

flachenformige Kleinstrukturen Gesamt 1 086 504 

Grunflachen bis 1 ha 349 663 

W81dflachen bis 1 ha 302 373 

Feldgeholze 220 552 

Heide 128 683 

F euchtbiotope 73205 

Verkehrsbegleitgrun 12 028 

lnsgesamt 3228 946 

Verteilung der linienformigen und flachenformigen Kleinstrukturen 

66,4 

2 7,8 

18,4 

12, 1 

3,5 

3,1 

1,5 

33,6 

10,8 

9,4 

6,8 

4,0 

2,3 

0,4 

100,0 

stuck", das die kleinste Flache 
der Nutzungsart Landwirtschaft 
(Ackerflache, Grunlandflache, 
Obstflache, Weinflache, Hopfen
flache) ist, deren Geometrie 
durch ATKIS abgrenzbar ist. Als 
Grenzen dienen dabei Feldwe
ge oder andere Verkehrswege, 
Wasserlaufe oder die Ober
gangslinie zu einer anderen Fla
chennutzungsart. Meist sind die 
GroBen dieser Flachenstucke 
identisch mit landwirtschaft
lichen Schlagen oder Anlagen. 
So kbnnen z. B. fur die Boden
Klima-Reg ion ,,Pommersches 
Kustenland" rund 8.500 land
wirtschaftliche Flachenstucke 
mittels ATKIS identifiziert wer
den, wobei die durchschnitt
liche GrbBe der Ackerflachen 
37 ha, die der gartenbaulich ge
nutzten Anlagen 6 ha und der 
Obstanlagen 16 ha betragt. 



GIS 

AGRARSTATISTIK SYNOPS 

Topographie der tandwirtschaftllchen Flachen. 
Oberflachengewasser und Verkehrswege 

Gelanctemodell 

Klimactaten 

Bodendaten 

NEPTUN 

Durch Kombination der Indices mit den Geo
daten der CORINE-Landnutzung und der digi
talen hydrologischen Karte Europas ist ge
wahrleistet, dass der Einfluss der lntensitat der 
landwirtschaftlichen Nutzung an der Gesamt
flache einer Region und der Ausstattungsgrad 
mit Oberflachengewassern berucksichtigt wer
den. 

Da die vielschichtigen Themen des ENRISK-Pro
jektes in den verschiedenen Maf3staben vor
liegen, wurde Europa in ein 50 x 50 km Zellen
Netz gerastert. Alie lndikatoren, so auch die 
den Pflanzenschutz betreffenden, wurden in 
diese Darstellung transformiert. Die Abbildung 

Raumhch differenzlertes Rlsikopotenz,al des chemlschen Pflanzenschutzes zeigt als ein Ergebnis der Anwendung des Be
wertungsmodells SYNOPS auf europaische Oa
ten des Pflanzenschutzmittel-Einsatzes, der 
Landnutzung und der Hydrologie den Risiko
index fur aquatische Nichtzielorganismen in 
sechs Klassen, wobei als Klassengrenzen die 

Struktur der G 15-gestutzten SYNOPS-Anwendung 

Das lnstitut fur Folgenabschatzung im Pflanzenschutz be
arbeitet den Teil .,Pflanzenschutzmitteleinsatz". Es wird 
dabei geprOft, ob durch Kombination der Oaten zur 
Anwendung chemischer pflanzenschutzmittel mit Geo
daten sensible Risikozonen mittels geeigneter lndikatoren 
ausgewiesen werden konnen. Als Datenbasis werden die 
Ergebnisse einer Studie genutzt, die die Daten fur die 
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln in den einzelnen 
Mitgliedslandern fur die Jahre 1992 bis 1999 enthalt. Auf 
der Grundlage dieser Oaten werden Risikoindices berech
net und durch gewichtete Mittelwerte zusammengefasst. 
Damit wird das Risikopotenzial der einzelnen Fruchtarten 
bzw. Kulturgruppen pro Land charakterisiert. 

Um eine Regionalisierung der Indices zu erreichen, wurden 
diese zunachst mit den Anbaustatistiken kombiniert. 

Darstellung des aquatischen Risikoindexes auf der 
Grundlage von ENRISK 

entsprechenden Quantile der Verteilung Ober alle Gitter
zellen gewahlt wurden. 

GIS-gestOtzte Verifizierung des Bewertungsmodells 
SYNOPS 

Die Validierung von Risiko-Bewertungsmodellen ist 
schwierig. Die Verifizierung des Modells SYNOPS wird 
gegenwartig auf der Grundlage von Ergebnissen zweier 
Projekte, an denen die BBA wesentlich beteiligt ist, weiter 
vertieft. Es handelt sich dabei um Untersuchungen zur 
Konzentration von Pflanzenschutzmitteln in Oberfla
chengewassern in verschiedenen Ackerbaugebieten sowie 
im Alten Land. Der Focus der Verifizierung liegt auf der 
Abschatzung der Exposition, wobei es weniger um 
absolute Konzentrationswerte sondern vielmehr um 
Rangfolgen zwischen den Wirkstoffen, den zeitlichen 
Ablauf und das Erkennen bestimmter .,hot spots" durch 
das Bewertungsmodell geht. 

Von den sechs Ackerbaustandorten, die fur eine weitere 
Verifizierung des Modells zur Verfugung stehen, liegen je 
zwei in Baden-WOrttemberg, Niedersachsen und Sachsen
Anhalt. Sie sind jeweils dicht benachbart, wobei auf einem 
pfluglos und auf dem anderen konventionell gearbeitet 
wird. Die sonstigen Anbaubedingungen ahneln sich sehr. 
Alie Standorte sind so ausgewahlt, dass sie ein weitgehend 
geschlossenes Einzugsgebiet fur das jeweilige Gewasser 
darstellen. Zwei Standorte liegen in einem Obstbaugebiet 
mit geringen Abstanden zwischen den Entwasserungs
graben (15 bis 20 m). Die Obstbauern verwendeten kon
ventionelle Querstromgeblase, so dass die Abtrift fur die 
Gewasserexposition von besonderer Bedeutung ist. 

Aus der Beprobung des Grabens und anschlief3ender 
chemischer Analyse wurde der zeitliche Verlauf der 
ROckstande ermittelt. Fur die Verifizierung wurde das 
Model! SYNOPS verwendet. Es zeigt sich eine gute Ober
einstimmung der mit dem SYNOPS errechneten Werte mit 
den experimentell ermittelten Oaten. 
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Lamspringe 1997/98 lsoproturon 

Experimentell ermittelte und mit SYNOPS berechnete 
Werte fur lsoproturon-Konzentrationen in der ober
sten Bodenschicht (Lamspringe 1997/98) 

GIS-gestutzte Risikoanalyse der Verbreitung des 
Westlichen Maiswurzelbohrers Diabrotica virgifera 
virgifera 

Der Westliche Maiswurzelbohrer ist in den USA einer der 
bedeutendsten Maisschadlinge und verursacht dort jahr
lich Kosten von ea. 1 Mrd. US Dollar an Schaden und Pflan
zenschutzaufwendungen. Weltweit werden etwa 20 Mio. 
ha Mais durch den Maiswurzelbohrer befallen, davon allein 
13.5000.000 ha in den USA. Ca. 5.200.000 ha Mais werden 
jahrlich mit lnsektiziden gegen Diabrotica behandelt; 
Diabrotica ist somit der Schadling, gegen den sich welt
weit die meisten lnsektizid-Applikationen richten. In 
Deutschland kommt Diabrotica virgifera virgifera bisher 
noch nicht vor. Von den 1.500.000 ha Maisanbauflachen in 
Deutschland sind etwa 350.000 ha durch den Anbau von 
Mais nach Mais besonders gefahrdet. Bei einer Einschlep
pung und Verbreitung waren jahrlich Schaden in Hohe von 
ea. 25.000.000 € zu erwarten. 

Basierend auf GIS wurden mit Hilfe eines Ausbrei
tungsmodells die Gefahrdungsgebiete und die wahr
scheinliche jahrliche Ausbreitung des Schaderregers ermit-
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Verbreitungsszenario fi.ir den Westlichen Maiswurzel
bohrer in Deutschland mit GegenmaBnahmen 

telt. Fur solche Modelle ist GIS besonders geeignet, da hier 
eine Verknupfung der verschiedensten lnputdaten von 
einem Ort moglich ist und die Ergebnisse in thematischen 
Karten dargestellt werden konnen. Das digitale Gelan
demodell diente dazu, mogliche Ausbreitungswege 
festzulegen. Die Karten zeigen Ausbreitungsszenarien mit 
und ohne GegenmaBnahmen fur einen Zeitraum von zehn 
Jahren in Deutschland. Beide Szenarien gehen von einer 
Einschleppung uber den Flughafen in Frankfurt am Main 
aus. 

Die Anwendung von GIS und GPS bei der Regulierung 
von Unkrautern auf Teilflachen 

Der technische Fortschritt hat die Landwirtschaft in den 
letzten 100 Jahren revolutionar verandert, und die weitere 
Entwicklung von Hochtechnologien auf dem Acker ist 
unaufhaltsam: Satelliten, Sensoren und Computer weisen 
den Weg in die zukunftige Landbewirtschaftung. Jeder 
Landwirt kennt die Besonderheiten seiner zu bewirtschaf
tenden Ackerflachen. Er weiB, dass seine Flachen nicht 
homogen sind. Betrachtet man Schlage auf einem 
Luftbild, so werden diese Unterschiede deutlich. So kon
nen z. B. Kuppen und Senken oder Hanglagen mit unter
schiedlichen Bodeneigenschaften vorkommen. Auch die 
historische Nutzung der Schlage (Acker, Wiese, Wald) vor 
der Zusammenlegung zu groBen Schlageinheiten hat die 
Standorteigenschaften nachhaltig beeinflusst. Daraus 
resultieren Heterogenitaten, die Einfluss auf die Wasser
und Nahrstoffversorgung, das Unkraut- und Krank
heitsvorkommen und somit auf die Ertrage der angebau
ten Kulturpflanzen haben. Durch sein Erfahrungswissen 
hat der Landwirt in der Vergangenheit schon versucht, 
Schlagheterogenitaten beim Anbau der Kulturpflanzen in 
gewissem Umfang zu berucksichtigen. Dennoch ist die 
Bewirtschaftung von Ackerflachen im Allgemeinen so aus
gerichtet, dass Schlage einheitlich betrachtet werden. 
Dunger und Pflanzenschutzmittel werden mit hoher 
Prazision gleichmaBig ausgebracht. Bisher gait: Ein Schlag 
ist die kleinste Einheit in der Pflanzenproduktion. 

Verbreitungsszenario fur den Westlichen Maiswurzel
bohrer in Deutschland ohne GegenmaBnahmen 



Von einer an die kleinraumigen Standort- und Be
standesunterschiede angepassten Landbewirtschaftung 
sind sowohl okonomische als auch okologische Vorteile zu 
erwarten. So konnten z. B. Betriebsmittel eingespart und 
die Ertragssicherheit und -qualitat erhoht werden. Diese 
Art der Landbewirtschaftung kann als precision farming, 
Prazisionslandwirtschaft, Teilschlagbewirtschaftung, com
puter-aided farming, lokales Ressourcenmanagement 
oder auch kleinraumige Feldbewirtschaftung beschrieben 
werden. Diese Begriffe stehen fur eine situationsgerechte, 
zielgenaue und bedarfsorientierte Bewirtschaftung van 
Teilflachen bis hin zur Einzelpflanze. 

Mit precision farming sind zwei Begriffe eng verbunden, 
GIS und GPS. GPS steht fur global positioning system oder 
globales Positionierungssystem als ein satellitengestutztes 
Ortungs- und Navigationssystem. Die Anwendungsgebie
te van GPS in der Landwirtschaft werden immer umfang
reicher: Flachenvermessung, Bodenprobennahme, Boden
bearbeitung, Aussaat, Dungung, Ptianzenschutz, Er
tragserfassung, Dokumentation. Mit der Moglichkeit der 
genauen Positionsbestimmung Ober GPS-Satelliten wur
den wesentliche Voraussetzungen fur eine spezifische 
Behandlung einzelner Teilschlage oder Einzelpflanzen 
geschaffen. Ein Anwendungsgebiet van GPS und GIS im 
Rahmen von precision farming ist die teilflachenspezifische 
Unkrautbekampfung. Um diese Verfahren weiter zu 
entwickeln, werden vom lnstitut fur Unkrautforschung der 
BBA seit einigen Jahren Versuche in einem Praxisbetrieb in 
Ostniedersachsen {Domane St. Ludgeri, Landkreis Helm
stedt) in einer Zuckerruben-Winterweizen-Wintergerste
Fruchtfolge durchgefuhrt. Ziel der Untersuchungen ist es, 
die praktische Durchfuhrbarkeit der Teilflachenunkraut
bekampfung unter Praxisbedingungen zu testen und 
okonomische wie auch okologische Vorteile aufzuzeigen. 

Unkrauter treten haufig als lokale Anhaufungen auf 
Ackerflachen auf, die durch Teilflachen mit mittleren und 
niedrigen Pflanzendichten miteinander verbunden sind. 
Soll nun eine Unkrautbekampfung auf Teilflachen eines 
Ackerschlages durchgefuhrt werden, so setzt das genaue 
Kenntnisse uber das Unkrautvorkommen voraus. Daruber 
hinaus ist eine sichere Erkennung und Ortsbestimmung 
der Unkrauter erforderlich. Mittels Kartierungsverfahren 
wird die Verunkrautung durch Feldbegehung oder 
-befahrung an Rasterpunkten erfasst. Dazu mussen Un
krauter gezahlt oder der Unkrautdeckungsgrad geschatzt
werden. Die Ortslage der Unkrauter auf dem Feld wird
mittels GPS ermittelt. Diese zeitaufwandige Arbeit der
Kartierung kann ein Landwirt in einem Praxisbetrieb nicht
leisten. Erforderlich sind daher automatische, leistungs
fohige Erkennungsverfahren mit hoher Erkennungssicher
heit, die dem Landwirt diese Arbeit abnehmen. Zur
automatischen Unkrauterkennung konnen Sensoren oder
Bildverarbeitungssysteme eingesetzt werden. Technische
Losungen sind hierzu in der Entwicklung. Diese Verfahren
sind jedoch bisher, bis auf wenige Spezialanwendungen,
z. B. auf Gleisanlagen, noch nicht praxistauglich. Proble
matisch ist u. a. die Unterscheidung van Kulturpflanzen
und Unkraut sowie einzelnen Unkrautarten. Wenn solche
Verfahren zur Praxisreife weiterentwickelt sind, konnen
Unkrauterkennung und -bekampfung in einem Arbeits
gang durchgefuhrt werden {Online-Verfahren).

Auf der Grundlage der Unkrautverteilungskarten werden 
Herbizidapplikationskarten angefertigt. Treten Unkrauter 
auf einem Feld nur punktuell oberhalb eines Schwellen
wertes auf, so ist eine Bekampfung auf diesen Teilflachen 
ausreichend. Dabei werden die Schlage in Rasterzellen 
definiert als ,,Bekampfung erforderlich" oder ,,Bekamp
fung nicht erforderlich". Entsprechend der Applikations
karte und den GPS-Navigationsdaten des Schleppers wer
den die Dusen der Feldspritze bei der Befahrung des 
Schlages automatisch geoffnet oder geschlossen. Vielfach 
kann auf eine ganzflachige Oberfahrung verzichtet wer
den. Die Ausbringung wird wahrend der Applikation auf 
der Chipkarte protokolliert, so dass lnformationen zur 
weiteren Dokumentation der MaBnahme zur Verfugung 
stehen. 

Durch Praxisversuche konnte das Einsparungspotenzial fur 
Einzelflachen aufgezeigt werden, das einerseits auf die 
Reduktion der ausgebrachten Herbizidmenge und ande
rerseits auf das selektive Befahren van Teilflacnen zuruck
zufuhren ist. Die Wirtschaftlichkeitsberechnungen zeigen 
okonomische Vorteile fur den Betrieb bei Teilflachen
unkrautbekampfung. Es konnten Herbizide, aber auch Ar
beits- und Geratestunden durch Teilbefahrung der Schla
ge eingespart werden. lnfolge der zeitaufwandigen Kar
tierung und Datenaufbereitung mussten relativ spate Be
kampfungszeitpunkte gewahlt werden, die hohe Auf
wandmengen aufgrund des fortgeschrittenen Unkraut
wachstums erforderlich machten. Der monetare Gewinn 
konnte also noch durch eine effektivere Unkrauterfassung 
und automatisierte Datenauswertung im Fruhstadium der 
Kultur {Nachauflaufbehandlung bei fruhen Unkrautent
wicklungsstadien im Herbst) erhoht werden. 

Grundsatzlich ist zu erwarten, dass auf den groBer wer
denden Ackerschlagen mit hohen lnhomogenitaten die 
Vorteilswirkungen teilflachenspezifischer MaBnahmen 
gegenuber schlageinheitlicher Bekampfung deutlich zu
nehmen. Aus herbologischer, okologischer und okonomi
scher Sicht ist daher eine teilflachenspezifische Unkrautbe
kampfung in der landwirtschaftlichen Praxis anzustreben. 
lnsgesamt ist zu erwarten, dass in Zukunft precision far
ming verstarkt im pflanzenschutz durchgefuhrt wird. Die 
okologische Zielsetzung ist dabei in einer nachhaltigen, 
integrativen, umwelt- und ressourcenschonenden Land
wirtschaft zu sehen. Im Einzelnen konnen durch unbehan
delte Teilflachen und damit durch Tolerierung van Un
krautern unterhalb der Schadensschwelle folgende okolo
gische Vorteile erwartet werden: 

- Erhohung der Artenvielfalt auf Schlagebene

- Schutz und Nahrung fur Nutzlinge

- Verbessertes Mikroklima im Kulturpflanzenbestand

- Verringerung der Erosion durch Bodenbedeckung

- Verringerung der Bodenaustrocknung

- Veranderung der Unkrautartenzusammensetzung

- Verringerung potenzieller Bodenbelastungen

- Verringerung potenzieller Wasserkontaminationen.

19 



Invasive gebietsfremde Arten 

Die geografische Isolation von Organismen ist ein
Schlusselfaktor fur die Entwicklung der Artenvielfalt auf 
unserer Erde. Durch raumliche Trennung und unter
schiedliche bkologische Bedingungen konnte sich in den 
vergangenen Jahrmillionen eine bis zum heutigen Tage 
noch nicht vollstandig erfasste Diversitat von Tieren, 
Pflanzen und Mikroorganismen entwickeln. Diese biologi
sche Vielfalt ist ein essentielles Schutzgut. 

Durch die Ausweitung und Liberalisierung der interna
tionalen Verkehrs- und Warenstrbme hat nicht nur der 
weltweite Handel mit Pflanzen und Pflanzenprodukten 
zugenommen, sondern auch das Risiko, Organismen zu 
verschleppen, die ohne menschliches Zutun wohl niemals 
Ober ihr naturliches Verbreitungsgebiet hinausgekommen 
waren. Viele dieser Arten kbnnen Pflanzen in Land- und 
Forstwirtschaft sowie im offentlichen Grun erheblich 
schadigen und die biologische V ielfalt in der Landschaft 
beeintrachtigen. Auch der Handel mit Pflanzen und 
Pflanzenprodukten selbst kann durch eingeschleppte 
gebietsfremde Organismen beeintrachtigt werden. Die 
Bundesrepublik Deutschland steht im weltweiten Ver
gleich der Agrarhandelsstatistik bei der Ausfuhr an funfter 
und bei der Einfuhr an dritter Stelle - die Gefahr der Ein
und Verschleppung Pflanzen schadigender Organismen 
kann daher nur durch sinnvoll koordinierte, international 
abgestimmte pflanzengesundheitliche MaBnahmen ver
hindert oder zumindest verringert werden. 

Was sind invasive gebietsfremde Arten? 

Nach der Definition des Obereinkommens Ober die 
Biologische Vielfalt ist eine invasive gebietsfremde Art 
"eine Art, [ ... ] die auBerhalb ihres naturlichen vergangenen 
oder gegenwartigen Verbreitungsgebietes eingefuhrt 
wurde, und deren Einfuhrung und/oder Ausbreitung die 
biologische Vielfalt gefahrdet". Haufig wird dieser Begriff 
jedoch etwas breiter interpretiert und auch nicht heimi
sche Ackerunkrauter oder andere gebietsfremde Orga
nismen, die Kulturpflanzen schadigen kbnnen, unter dieser 
Bezeichnung gefuhrt. Der Schwerpunkt liegt jedoch auf 
dem Schaden, der der biologischen Vielfalt zugefugt wird. 

Das Spektrum invasiver gebietsfremder Arten, die Pflan
zen schadigen kbnnen, ist sehr breit. Es reicht von Pflan
zenarten, die andere Pflanzen verdrangen, Ober Pilze, die 
z. B. bestimmte Baumarten befallen, und lnsekten, die
Pflanzen durch FraB oder die Obertragung von Krank
heitserregern schadigen, bis hin zu nicht-heimischen
Plattwurmern, die durch eine massive Dezimierung von
Regenwurmern pflanzen indirekt schadigen kbnnen. Die
Mitgliedstaatenkonferenz des lnternationalen Pflanzen
schutzubereinkommens (IPPC) hat 2001 offiziell klarge
stellt, dass alle diese Organismen in den Geltungsbereich
des lnternationalen Pflanzenschutzubereinkommens fal
len, wenn die Definition des Quarantaneschadorganismus
auf sie zutrifft. Neben der direkten oder indirekten Schad
wirkung auf Pflanzen ist hierfur Voraussetzung, dass der 
Organismus bisher in einem Gebiet nicht oder nur verein
zelt vorkommt und amtlichen MaBnahmen unterliegt.

Weiterhin ist Bedingung, dass er von potenzieller 
bkonomischer - einschlieBlich bkologischer - Bedeutung 
fur das durch ihn gefahrdete Gebiet ist. Dabei ist es uner
heblich, ob Kulturpflanzen oder Wildpflanzen betroffen 
sind. Auch sekundare Folgewirkungen, wie die Verande
rung von Habitaten und Okosystemen, sowie negative 
Auswirkungen auf andere Bereiche, nicht zuletzt den 
Menschen als Verbraucher und Nutzer der Landschaft, 
werden einbezogen. 

Auswirkungen invasiver gebietsfremder Arten 

Die Auswirkungen invasiver Arten sind vielfaltig. Beispiele 
sind die Reduzierung anderer Arten durch raumliche Ver
drangung, Veranderung der Habitatbedingungen oder 
auch Hybridisierung. Signifikante Auswirkungen auf Pflan
zengesellschaften oder auf okologisch empfindliche oder 
geschutzte Gebiete sind moglich. Okologische und okosys
temare Prozesse konnen verandert werden. Zu den 
Auswirkungen zahlt auBerdem die Schadigung der vom 
Menschen genutzten Ressourcen (Gewasser, Freizeitan
lagen, Tourismusziele, Jagdgebiete). Hohe Kosten konnen 
durch Bekampfungs- oder RenaturierungsmaBnahmen 
entstehen, und die Anwendung von Pflanzenschutzmit
teln kann negative Folgen haben. 

Die Leitprinzipien des Obereinkommens uber die 
Biologische Vielfalt 

2002 verabschiedete die Mitgliedstaatenkonferenz des 
Obereinkommens Ober die Biologische Vielfalt (CBD) die 
sogenannten "Leitprinzipien" zu invasiven, gebietsfrem
den Arten (Guiding Principles). Die meisten Forderungen, 
wie Verhinderung der Einschleppung und Verbreitung von 
Organismen, AusrottungsmaBnahmen oder MaBnahmen 
zur Eindammung, lnformationsaustausch Ober invasive, 
gebietsfremde Arten und GegenmaBnahmen, gezielte 
Forschung, Risikoanalyse und Vorsorge, sind seit langem 
Grundlage der Arbeit von Pflanzenschutzdiensten. Diese 
sind weltweit im Rahmen des lnternationalen pflanzen
schutzubereinkommens tatig und arbeiten mit pflanzen
gesundheitlichen Kontrollen und Quarantaneregelungen 
daran, die Einschleppung und Verbreitung von Schad
organismen von Pflanzen zu minimieren. Die BBA koor
diniert die Arbeit des Deutschen Pflanzenschutzdienstes. 

Europaische Union und Europaische pflanzenschutz
organisation 

Die Europaische Kommission analysiert zurzeit den Bedarf 
fur Regelungen im Rahmen der Richtlinie 2000/29/EG, um 
eine vollstandige Umsetzung der CBD-Leitprinzipien fur 
invasive gebietsfremde Arten sicherzustellen. Die Euro
paische Pflanzenschutzorganisation (EPPO) hat eigens fur 
den Bereich der invasiven gebietsfremden Arten im Jahre 
2002 ein neues Arbeitsprogramm begonnen, an dem auch 
die Abteilung Pflanzengesundheit der BBA mitwirkt. Es ist 
beabsichtigt, die bereits bestehenden EPPO-Quarantane
Listen um invasive gebietsfremde Pflanzen und andere 
invasive Arten, die zumindest indirekt Pflanzen schadigen 
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EPPO-Expertengruppe "Invasive Gebietsfremde Arten" 
(Fata: Gritta Schrader, BBA) 

konnen, zu erganzen. Fur jeden dieser Quarantane
schadorganismen sollen spezifische Empfehlungen an die 
EPPO-Mitgliedstaaten gegeben werden, wie z. B. Ein
fuhrverbote oder Behandlung van Pflanzen oder Pflan
zenprodukten, um Sicherheit gegen die Einbringung und 
Verbreitung dieser Organismen zu schaffen. Es ist davon 
auszugehen, dass die Ergebnisse des aktuellen EPPO
Aktionsprogramms auch van der fur den Pflanzenquaran
tanebereich zustandigen Generaldirektion SANCO der 
Kommission aufgegriffen werden. Soweit erforderlich 
wird sie MaBnahmen gegen invasive gebietsfremde Arten, 
wenn sie in den Bereich Pflanzen fallen, in den Rahmen der 
Quarantane-Richtlinie 2000/29/EG integrieren. 

Pflanzenschutzgesetz und Pflanzenbeschau
verordnung 

Grundlage fur die Aktivitaten der BBA und der 
Pflanzenschutzdienste zum Schutz vor der Einschleppung 
und Verbreitung van Organismen, die gebietsfremd sind 
und Pflanzen oder Pflanzenprodukte schadigen konnen, 
ist eine Ermachtigungsgrundlage im Pflanzenschutzgesetz 
(§ 4) fur MaBnahmen und Verbote, die im Wesentlichen in
der Pflanzenbeschauverordnung konkretisiert sind. Die
Verordnung enthalt verpflichtende Bestimmungen fur
etwa 300 Organismen und beruht auf der EG
Quarantane-Richtlinie 2000/29/EG. Die Bestimmungen des
Pflanzenschutzgesetzes und der Pflanzenbeschauverord
nung werden zurzeit in erster Linie auf Organismen, die
direkte schadigende Auswirkungen auf Kulturpflanzen
haben, angewendet.

Fur Organismen im biologischen Pflanzenschutz (Tiere, 
Pflanzen oder Mikroorganismen, einschlieBlich gebiets
fremder Herkunfte) enthalt das Pflanzenschutzgesetz (in 
§ 3 Absatz 1 Nr. 17) die Ermachtigungsgrundlage, Vor
schriften Ober deren lnverkehrbringen und Verwendung
zu erlassen. Das lnverkehrbringen und die Verwendung
konnen van einer Genehmigung abhangig gemacht und
die Voraussetzungen und das Verfahren hierfur geregelt
werden. Ein entsprechender Verordnungsentwurf wurde
dem BMVEL van der BBA bereits vorgelegt.

Invasive gebietsfremde Arten in der BBA 

Die Biologische Bundesanstalt befasst sich unter Feder
fuhrung der Abteilung fur nationale und internationale 

Angelegenheiten der Pflanzengesundheit bereits seit 
Beginn der Verhandlungen auf internationaler Ebene 
(1999) mit dem Thema der invasiven gebietsfremden 
Arten und wirkt seitdem aktiv bei den Arbeiten des I PPC, 
der EPPO und der EU mit. Auf nationaler Ebene berat sie 
das BMVEL, leitet als Behorde fur 'Information und 
Koordination' gemaB Richtlinie 2000/29/EG Warnmeldun
gen bezuglich des Befalls van Warensendungen mit 
Quarantaneschadorganismen und des Auftretens unbe
kannter Schadorganismen van Pflanzen an die EU und die 
EPPO weiter, koordiniert die Arbeit der Pflanzenschutz
dienste und wirkt aktiv bei der Gestaltung einer natio
nalen Strategie gegen invasive gebietsfremde Arten mit. 
Verschiedene Institute der BBA, insbesondere die Institute 
fur Unkrautforschung, fur Pflanzenvirologie, Mikrobiologie 
und biologische Sicherheit, fur Pflanzenschutz im Garten
bau und fur biologischen Pflanzenschutz tragen im 
Zusammenwirken mit der Abteilung zur Erforschung der 
Ausbreitungsmechanismen, zur ldentifizierung, zur Be
kampfung und zur Analyse der Risiken bestimmter inva
siver gebietsfremder Arten bei. Weiterhin ist die BBA nach 
§ 33 (2) Nr. 9 Pflanzenschutzgesetz zustandig fur die
Durchfuhrung van Risikoanalysen.

Risikoanalysen 

Regelungen und MaBnahmen gegen bestimmte Schad
organismen beruhen in der Regel auf einer Risikoanalyse, 
in der die Wahrscheinlichkeit fur die Einschleppung und 
Verbreitung eines konkreten Organismus oder die Ge
fahren, die van Einschleppungswegen (z. B. Holzverpa
ckungen) ausgehen konnen, bewertet werden. Bei einer 
solchen Risikoanalyse ist es unerheblich, ob die Schaden 
die Kulturlandschaft oder die freie Natur betreffen. Haufig 
lassen sich diese ohnehin nicht trennen. Im Rahmen des 
Aktionsprogramms des IPPC zu invasiven gebietsfremden 
Arten wurde 2003 der Standard Nr. 11 zur Risikoanalyse 
um eine Reihe van neuen Elementen erganzt, die die 
Auswirkungen van Quarantane-Schadorganismen auf die 
biologische Vielfalt starker als bisher berucksichtigen. 
Hierdurch wird dem Geltungsbereich des IPPC im Bereich 
der Wildpflanzen sehr deutlich Rechnung getragen. Aus
drucklich wird in diesem Standard auch die beabsichtigte 
Einfuhr van potenziellen Schadorganismen van Pflanzen 
berucksichtigt. Neu daran ist vor allem, dass sich die Be
wertung des Risikos auf die Verschleppung oder Ausbrei
tung aus einem beabsichtigten Habitat, z. B. einem Garten 
oder Park, in ein unbeabsichtigtes Habitat, z. B. die freie 
Natur, bezieht. Beim bisherigen Fokus der Pflanzenquaran
taneregelungen auf direkte Schadorganismen von Pflan
zen (lnsekten, Mikroorganismen etc.) bestand nur in Son
derfallen Bedarf, gezielt Schadorganismen einzufuhren, 
z. B. fur wissenschaftliche Versuchs- und Zuchtungs
zwecke. Durch den klar definierten Anspruch, auch inva
sive Pflanzen besser als bisher zu berucksichtigen, konnen
nun auch Einfuhren van Pflanzenarten zu kommerziellen
Zwecken in die Risikoanalyse einbezogen werden, z. B. 
wenn groBe Stuckzahlen van nicht in Europa vorkom
menden Geholzen im Garten- und Landschaftsbau einge
setzt werden sollen. Auch direkte oder indirekte Kon
sequenzen, die in Verbindung mit der Schadigung der
Pflanzen stehen, wie z. B. die Veranderung eines Okosys
tems, sind bei der IPPC-Risikoanalyse zu bedenken und
dementsprechend bei der Bewertung van invasiven ge
bietsfremden Arten zu berucksichtigen.



pflanzen als Schadorganismen 

Invasive gebietsfremde pflanzen konnen andere pflanzen 
auf indirekte Weise ganz erheblich schadigen, z. B. durch 
Konkurrenz um Ressourcen oder durch Veranderung von 
Habitatbedingungen. Bisher wurden solche Pflanzen von 
der Pflanzenquarantane in Europa nur von wenigen osteu
ropaischen Staaten und dort auch nur in Einzelfallen 
berOcksichtigt. Aufgrund der aktuellen Entwicklung wird 
sich dieses nun jedoch andern. Das neue Arbeitsprogramm 
der EPPO befasst sich zurzeit in erster Linie mit "pflanzen 
als Schadorganismen". Die Abteilung pflanzengesundheit 
ist an der Entwicklung dieses Programms maf3geblich 
beteiligt. In das Programm werden auch Pflanzen einge
bunden, die fur den landwirtschaftlichen Bereich haupt
sachlich in Bezug auf die Ertragsminderung relevant sind, 
also die klassischen ,,Unkrauter". Schwerpunktmaf3ig wer
den aber solche Pflanzen berOcksichtigt, die negative 
Auswirkungen auf die biologische Vielfalt und auf vom 
Menschen genutzte Ressourcen haben. Die EPPO hat 
anhand einer Umfrage an ihre Mitgliedstaaten 44 poten
ziell invasive Pflanzenarten, davon 15 Wasserpflanzen, aus
gewahlt, die naher bewertet werden sollen. Die Mitglied
staaten erhielten zu diesen Arten einen Fragebogen, in 
dem nach Auswirkungen und Schaden, Obertragungswe
gen, Ausbreitung, Kontrollmaf3nahmen usw. dieser Pflan
zenarten gefragt wurde. Die Abteilung Pflanzengesund
heit der BBA beantwortete in Kooperation mit dem Bun
desamt fur Naturschutz die Fragebogen fur die in 
Deutschland auffalligen Arten. Danach kommen 35 der 
abgefragten Arten in Deutschland vor, 22 von ihnen sind 
invasiv oder potenziell invasiv. Die von 13 Staaten beant
worteten Fragebogen wurden von der EPPO-Experten
gruppe "Invasive Gebietsfremde Arten" in Bezug darauf 
ausgewertet, fur welche der pflanzenarten Risikoanalysen 
durchgefuhrt und Maf3nahmen empfohlen werden soll
ten. 

Samtpappel und Riesenbarenklau 

Die Samtpappel (Abutilon theophrasti) oder Lindenblatt
rige Schonmalve wurde erstmals im Jahre 2000 vom sach
sischen Pflanzenschutzdienst als Ackerunkraut registriert. 
Sie stammt vermutlich aus dem ostafghanisch-sOd
turkestanischen Bergland und wurde vor Jahrhunderten in 
Deutschland als Faserpflanze angebaut. Heute gelangt sie 
z. B. Ober die Verunreinigung von Senf- und Olrettich
saatgut unbeabsichtigt auf die Acker. Die einjahrige
Pflanze hat mit 17.000 Samen pro Pflanze eine hohe
Samenproduktion, und Samenbanke konnen bis zu 50
Jahre alt werden. Zurn Problem wird die Samtpappel vor
allem im RObenanbau, weil die dort zugelassenen
Herbizide keine ausreichende, zuverlassige Wirkung
zeigen. Auch im Maisanbau kann es Probleme geben. Die
Verhinderung der Ein- und Verschleppung von Samtpap
pelsamen, insbesondere durch eine Kontrolle der Ein
schleppungswege, ist daher zurzeit die aussichtsreichste
Maf3nahme.

Der Riesenbarenklau (Heracleum mantegazzianum), hei
misch im Kaukasus, wurde Ende des 19. oder Anfang des 
20. Jahrhunderts als Zierpflanze und Bienenweide nach
Deutschland eingefuhrt und in Garten gepflanzt. Die 2- bis
3-jahrige Art bevorzugt gestbrte Flachen und ist haufig an
Flussufern, auf Brach- und Ruderalflachen, in Parks, an

Die Samtpappel (Abutilon theophrast,) 
(Foto: Sachsische Landesanstalt fur Landwirtschaft) 

Straf3enrandern, insbesondere auf nahrstoffreichen, nicht 
zu sauren und zu trockenen Boden zu finden. Sie kommt 
fast uberall in Deutschland vor und breitet sich immer 
weiter aus. Die Samenproduktion ist mit mehr als SO.OOO 
Samen pro pflanze sehr hoch, die Keimfahigkeit kann Ober 
15 Jahre erhalten bleiben. Der Riesenbarenklau stellt eine 
erhebliche Gefahr fur die menschliche Gesundheit dar, weil 
er Furanocumarine enthalt, die in Verbindung mit Sonnen
licht Verbrennungen dritten Grades auf der Haut hervor
rufen konnen. Hohe und dichte Populationen konnen das 
Landschaftsbild stark verandern. An Flussufern wird die 
Erosion erhoht. Der Riesenbarenklau fuhrt in der Land
wirtschaft zu Ertragsminderungen, kann Vieh schadigen 
und ist Zwischenwirt fur verschiedene Parasiten und 
Pathogene. Er kann bedrohte Arten, wie z. B. die Wiesen
silge (Silaum silaus), die Wiesenschlusselblume (Primula 
veris) oder die Wollkopf-Kratzdistel (Cirsium eriophorum), 
verdrangen. Die Bekampfung ist sowohl mit mechanischen 
als auch mit chemischen Methoden moglich, aber schwie
rig und meistens ineffektiv, weil die Maf3nahmen haufig 
erst durchgefuhrt werden, wenn bereits Samenbanke eta
bliert sind. Bei Herbizidanwendung muss ein gesetzlicher 
Mindestabstand zum Gewasser eingehalten werden. Die 
Bekampfung muss wegen des hohen Regenerationspo
tenzials sehr sorgfaltig und Ober mehrere Jahre durchge
fuhrt werden. Wegen der weiten Verbreitung der Art ist 
eine Ausrottung nicht mehr moglich. Offentlichkeits
arbeit ist hier sehr wichtig und hat auch schon Erfolge 
gezeigt. 

Der Riesenbarenklau (Heracleum mantegazzianum) 
(Foto: Katholische Universitat Leuven, Campus te 
Kortrijk, Belgien) 
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Die WiesenschlOsselblume (Primula veris) 
(Bild: Otto Wilhelm Thome, http://www.biolib.de) 

Am lnstitut fur Unkrautforschung der BBA werden zurzeit 
Konzepte zur Eindammung oder gar ROckdrangung dieser 
beiden Arten entwickelt. Obwohl in Abhangigkeit der 
betroffenen Flachen unterschiedliche Konzepte anzuwen
den sind, bauen alle BekampfungsmaBnahmen auf der 
umfassenden Kenntnis der Populationsokologie der zu 
bekampfenden Art auf. Nur durch eine konsequente 
Nutzung der Schwachpunkte im Lebenszyklus dieser 
Pflanzen !assen sich wirksame und umweltvertragliche 
Bekampfungsstrategien entwickeln. In einer vergleichen
den Studie werden Populationsbiologie und Bekamp
fungsmoglichkeiten der Samtpappel und des Riesen
Barenklaus untersucht. Da beide Arten eine sehr hohe 
Samenproduktion aufweisen und die Samen im Boden 
sehr lange keimfahig bleiben, fuhrt das Entfernen von 
Pflanzen auf befallenen Flachen nur dann zum Erfolg, 
wenn die BekampfungsmaBnahmen konsequent Ober 
Jahre hinweg fortgesetzt werden. Wahrend zur Bekamp
fung der Samtpappel auf Ackerflachen auch Herbizide 
angewendet werden konnen, mOssen zur Bekampfung 
des Riesen-Barenklaus auf Nichtkulturlandflachen nicht
chemische Verfahren, wie das sogenannte HeiBschaum
Verfahren, angewandt werden. 

BeifuBblattrige Ambrosie 

Die BeifuBblattrige Ambrosie (Ambrosia artemisiifolia), 
heimisch in Nordamerika, findet sich u. a. als Begleitpflanze 
auf Unkrautfluren, MOlldeponien, entlang von Bahn- und 
StraBenanlagen und auf Vogelfutterplatzen. Sie kann mit 

anderen Pflanzen um Ressourcen konkurrieren, noch 
groBer ist jedoch das Problem, dass sie das starkste und 
aggressivste Pollenallergen der Spatsommer- und Herbst
monate besitzt und Asthma auslosen kann. Der Neuein
trag geschieht vermutlich Ober verunreinigtes Sonnenblu
men-Vogelfutter. In Ungarn steht die Art an funfter Stelle 
der problematischen Unkrauter und ist bereits zu einem 
volksgesundheitlichen Problem geworden. Gebietsweise 
betragt der Ambrosienpollenflug bereits 60 % des saiso
nalen Gesamtpollenflugs. Auch in ltalien, Frankreich, Slo
wenien und in der Schweiz in der Gegend von Gent ge
winnt das Problem an Bedeutung. In SOddeutschland 
wurde im Sommer 2003 eine drastische Zunahme der 
Abundanz dieser Art festgestellt. Die Abteilung Pflanzen
gesundheit hat in Kooperation mit einem Projekt an der 
TU Braunschweig eine detaillierte Risikoanalyse zur 
Ambrosie durchgefuhrt. Die Bewertung der Ambrosie als 
Beitrag der BBA zur Beratung des BMVEL tragt zur Be
stimmung der deutschen Position im EG-Ausschuss 
Pflanzenschutz in Bezug auf eine mogliche Listung dieser 
Art im Rahmen der Richtlinie 2000/29/EG bei. 

Aktuelle Beispiele fur invasive tierische Schadorga
nismen 

Viele wirbellose Tiere, wie z. B. lnsekten und Nematoden, 
sind direkte Schadorganismen von Pflanzen. Ver allem bei 
forstlich relevanten Arten werden Auswirkungen auf die 
biologische Vielfalt schon seit Bestehen pflanzengesund
heitlicher Regelungen bei der Bewertung von Schaden be
rOcksichtigt. Viele dieser Arten werden mit Holz einge
schleppt. Dies hat zur Entwicklung und Verabschiedung 
eines IPPC-Standards fur Holzverpackungen gefuhrt. 

Asiatischer Laubholz-Bockkafer 

Die Verbreitung des in China heimischen Asiatischen Laub
holz-Bockkafers (Anoplophora glabripennis) ist nachweis
lich auf die Einschleppung mit Verpackungsholz zurOck
zufuhren. In den USA und in Oberosterreich konnte er sich 
1996 bzw. 2001 bereits ansiedeln, in Deutschland wurden 
vereinzelte Exemplare gefunden. Der Kafer kann vollig ge
sunde Laubbaume zum Absterben bringen und ist nur 
schwer zu bekampfen. Wirksamste Methode ist zurzeit die 
Vernichtung befallener Baume. In der BBA fand hierzu im 
Jahre 2002 ein Symposium statt. 

Der Asiatische Laubholzbockkafer (Anoplophora glabri
pennis) (Zeichnung: Uta Scheidemann, BBA) 

Kiefernholznematode 

Der in Nordamerika heimische Kiefernholznematode 
(Bursaphelenchus xylophilus) wird von Bockkafern 
(Monochamus spJ Obertragen. In seinem natOrlichen 
Verbreitungsgebiet sind die dort heimischen Kiefern hoch 



resistent gegen Kiefernholznematoden. B. xylophi/us wur
de nach Asien eingeschleppt und verursachte dort, beson
ders in Japan, ein massives Kiefernsterben. Die Auswirkun
gen auf kieferndominierte Okosysteme sind immens. 
Pflanzengesundheitliche Einfuhrregelungen der EU konn
ten eine Einschleppung des Kiefernholznematoden nicht 
verhindern. Er wurde 1999 auf der Halbinsel Setubal in 
Portugal nachgewiesen, seit dem werden innerhalb der 
EU gro/3e Anstrengungen unternommen, um seiner wei
teren Einschleppung und Ausbreitung vorzubeugen. 
Pflanzenquarantanema/3nahmen beinhalten Eingren
zungs- und Ausrottungsma/3nahmen in Portugal und eine 
EU-weite Oberwachung der Kiefernbestande auf Vorkom
men des Nematoden. Im portugiesischen Befallsgebiet 
mussten seit 2000 jahrlich etwa SO.OOO Kiefern mit 

Elektronenmikroskopische Aufnahme des Kiefernholzne
matoden (Bursaphelenchus xylophilus) (Foto: Martin 
Brandstetter, Forstliche Bundesversuchsanstalt, lnstitut 
fur Forstschutz, Wien, 6sterreich) 

Befall von Kiefern in Portugal mit dem Kiefernholznema
toden (Foto: Helen Braasch, BBA) 

Welkesymptomen gefallt werden. Dennoch konnte der 
Nematode dort bisher nicht ausgerottet werden. Wichtige 
Ma/3nahmen gegen eine weitere Einschleppung sind 
Hitzebehandlung oder Desinfektion von Nutz- und Ver
packungsholz aus Befallsgebieten und die Kontrolle von 
Pflanzen auf B. xylophilus und seine Vektoren. Eine weitere 
Ausbreitung des Nematoden in Europa ist bisher nicht 
erfolgt. Dennoch wird das Risiko erneuter Einschleppun
gen von B. xylophilus aus seinem Ursprungsgebiet Nord
amerika bzw. seinen sekundaren ostasiatischen Verbrei
tungsgebieten nach wie vor hoch eingeschatzt. Fur die 
Einfuhrkontrollstellen ergeben sich Probleme der repra
sentativen Probenahme und der eindeutigen Erkennung 
des Schadlings angesichts seiner morphologischen Ahn
lichkeit mit bis zu 60 weiteren, meist unschadlichen 
Bursaphelenchus-Arten. 

Im EU-Projekt ,,Development of improved Pest Risk Ana
lysis techniques for quarantine pests, using pinewood ne
matode, Bursaphefenchus xylophilus, in Portugai as a mo
del system" untersucht die Abteilung zusammen mit dem 
lnstitut fur Pflanzenvirologie, Mikrobiologie und biologi
sche Sicherheit der BBA und anderen lnstitutionen der EU 
die Pathogenitat verschiedener Herkunfte des Kiefern
holznematoden bezuglich der in Europa am haufigsten 
vorkommenden Kiefernarten. Erste Ergebnisse mit Sam
lingsversuchen bestatigen die hohe Anfalligkeit der am 
weitesten in Europa verbreiteten Kiefernart Pinus 
sylvestris. Die ebenfalls hoch anfallige Europaische Larche, 
Larix decidua, wies im Vergleich zu den Kiefern wesentlich 
fruher Welkesymptome auf. Zur Oberprufung der Aus
sagekraft dieser Ergebnisse ist vorgesehen, Freilandver
suche im portugiesischen Befallsgebiet mit ausgewahlten 
Baumarten und alteren Baumen durchzufuhren. Im Rah
men des Projektes wurden auBerdem Untersuchungen zur 
Verbreitung von Bursaphelenchus-Arten in Europa und 
zur Molekularbiologie des Schadorganismus durchgefuhrt. 
Durch Clusteranalyse der molekulargenetischen Merkmale 
von B. xylophilus-lsolaten aus alien Verbreitungslandern 
(Kanada, USA, Mexiko, Japan, China, Sudkorea, Taiwan und 
Portuga!) sol!en lnformationen Ober Herkunft und Ein
schleppungsweg des in Portugal gefundenen Kiefemholz
nematoden gewonnen werden. Dadurch konnten Ober
wachungsmaBnahmen gezielter eingesetzt und weiteren 
Einschleppungen besser vorgebeugt werden. Erste Ergeb
nisse des Projektes wurden im November 2003 bei einem 
Treffen der Projektteilnehmer in der BBA in Braunschweig 
vorgestellt. 

Ein Monitoring von Baumen und Waldbestanden in Ri
sikogebieten, wie Seehafen, Flughafen, Sagewerken, 
Holzverarbeitungsbetrieben, zum Auftreten des Kiefern
holznematoden lauft bereits seit vier Jahren. Bisher ist der 
Kiefemholznematode in Deutschland nicht nachweisbar. 
Zusatzlich zu der Koordinierung der Erhebung unterstutz
te die Abteilung Pflanzengesundheit in Zusammenarbeit 
mit dem lnstitut fur Pflanzenvirologie, Mikrobiologie und 
biologische Sicherheit die Pflanzenschutzdienste bei der 
Bestimmung von Bursaphelenchus-Proben. In zwei Fallen 
wurden lebende Kiefernholznematoden aus importiertem 
Verpackungsholz nachgewiesen. 

Rosskastanien-Miniermotte 

Die Rosskastanien-Miniermotte, Cameraria ohridella, hat 
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Schadbild der Rosskastanien-Miniermotte (Cameraria 
oh ride/la) 

sich innerhalb van wenigen Jahren als neuer Schadorga
nismus in ganz Deutschland verbreitet und etabliert. Sie 
wurde 1984 erstmals in Mazedonien an der Gemeinen 
Rosskastanie entdeckt und als neue Art beschrieben. Seit 
dieser Zeit hat sich der Kleinschmetterling in beispielloser 
Art und Weise i.iber ganz Mitteleuropa ausgebreitet. Die 
Motte befallt insbesondere die weif3bli.ihende Rosskasta
nie, eine in unseren Stadten und Parks sehr haufig anzu
treffende Baumart. Durch den massiven Befall der Baume 
durch die Larven der Miniermotte kommt es bereits in den 
Sommermonaten zu einer totalen Verbraunung der 
Blatter. Die Bevolkerung und die Kommunen sind durch 
den starken Befall und den damit haufig verbundenen 
fri.ihzeitigen Laubabwurf der Rosskastanien zunehmend 
beunruhigt und fordem Abhilfe. Im Rahmen einer interna
tionalen Fachtagung zu "Strategien zur Befallsreduzierung 
der Rosskastanien-Miniermotte im offentlichen Grun", die 
vom 24. bis 25. Juni 2003 in der BBA in Braunschweig statt
fand, wurde der aktuelle Stand der Forschung zur Biologie 
und Bekampfung van C. ohridel/a prasentiert und disku
tiert. Bereits 2001 hatte ein Statuskolloquium in der BBA 
zu diesem Schadorganismus stattgefunden. lnwieweit die 
Rosskastanie durch den massiven Befall in ihrer Vitalitat 
nachhaltig beeintrachtigt wird, lasst sich zurzeit noch nicht 
abschlief3end beurteilen. lnsgesamt scheint das Kompen
sationsvermogen der Baumart jedoch starker zu sein, als 
bisher angenommen. 

Westlicher Maiswurzelbohrer 

Ob der Westliche Maiswurzelbohrer, Diabrotica virgifera, 
als invasive gebietsfremde Art zu bewerten ist, ist dis-

Der Westliche Maiswurzelbohrer (Diabrotica virgifera) 
(Fata: Tom Hlavaty, USDA) 

kutabel. Als Schadling allein im Mais hat er keine negati
ven Auswirkungen auf die biologische Vielfalt. Eine wirk
same Maf3nahme gegen seine Verbreitung ist die Ab
schaffung van Maismonokulturen. Im lnstitut Pflanzen
schutz in Ackerbau und Gri.inland werden derzeit Arbei
ten zur chemischen Bekampfung dieses Quarantane
schadorganismus vorbereitet. Die BBA hat auf ihrer Home
page aktuelle lnformationen veroffentlicht. 

Aktuelle Beispiele fur invasive pflanzenpathogene 

Pflanzenpathogene schadigen Pflanzen direkt und stehen 
seit jeher im Fokus der Pflanzenquarantane. In vielen Fallen 
konnen Kultur- und Wildpflanzen bedroht sein, denn die 
Einschleppung gebietsfremder Pathogene kann massive 
Epidemien verursachen, wenn keine nati.irlichen Begren
zungsfaktoren vorliegen oder heimische Arten im Zuge 
der Evolution keine Resistenzen gegen sie entwickeln 
konnten. Dieses war der Fall bei der Einschleppung des Er
regers des Ulmensterbens, Ophiostoma novo-ulmi, aus 
Nordamerika, der die Bestande der europaischen Ulmen
arten stark dezimiert hat und vor allem die grof3en, alten 
Baume zum Absterben brachte. 

Ulmensterben - verursacht durch den Pilz Ophiostoma 
novo-ulmi 

Ceratocystis fagacearum 

Der pilzliche Erreger der Nordamerikanischen Eichenwelke, 
Ceratocystis fagacearum, ist in den USA weit verbreitet 
und bringt Eichen zum Absterben. Obertragen wird der 
Pilz durch lnsekten oder durch den Kontakt zwischen Bau
men i.iber ihre Wurzeln. Die Anfalligkeit europaischer Her
ki.infte verschiedener Eichenarten erwies sich in Laborver
suchen als wesentlich hoher als die Anfalligkeit amerikani
scher Herki.infte. Bei einer Einschleppung nach Europa wa
re ein massives, mit dem Ulmensterben vergleichbares Ei
chensterben die Falge. Pflanzengesundheitliche Maf3nah
men der EU gegen die Einschleppung des Pilzes umfassen 
das Verbot, isolierte Eichenrinde oder Eichenpflanzen mit 
Blattern aus Befallslandern einzufi.ihren und die Anfor
derung, Eichenholz aus Befallslandern vor der Einfuhr zu 
behandeln. Die Maf3nahmen sind auf EU-Ebene vollstandig 
harmonisiert. Bislang konnte eine Einschleppung van C.

fagacearum erfolgreich verhindert werden. 

Phytophthora ramorum 

1993 wurde in Europa erstmals ein Pilz festgestellt, der in 
Kalifornien Ausloser des ,,Plotzlichen Eichensterbens" ist. 
Obwohl Phytophthora ramorum in Europa zunachst nur 



an Rhododendron- und Vtburnum-Arten nachgewiesen 
werden konnte und auf diese nur geringfUgige 
Schadwirkungen hat, wurden dennoch sofortige 
SchutzmaBnahmen zur weiteren Einschleppung und 
Verbreitung des Schadorganismus ergriffen. Diese 
Anwendung des Vorsorgeprinzips wurde als notwendig 
erachtet, weil sich das Wirtspflanzenspektrum des Pilzes in 
den USA auf verschiedene Eichenarten und auch einige 
Nadelgeholze erstreckt. In GroBbritannien wurde vor kur
zem nun auch ein wesentlich breiteres Wirtspflanzenspek
trum festgestellt und der Befall verschiedener Einzel
baume der Eichenarten Quercus falcata und Q. ilex sowie 
der Rotbuche nachgewiesen. Die Auswirkungen, die sich 
daraus fur die Bewertung des Risikos und die zu ergrei
fenden Mal3nahmen ergeben konnten, werden derzeit 
unter Mitwirkung der Abteilung pflanzengesundheit in 
den EU-Gremien beraten. Erstmals wurde in diesem Jahr 
eine flachendeckende systematische Erhebung zum 
Vorkommen von Phytophthora ramorum durchgefuhrt, 
die Baumschulen, offentliches und privates Grun und 
Waldbestande einschloss. Die Pflanzenschutzdienste der 
Bundeslander fUhrten insgesamt 2.146 lnspektionen durch 
und stellten in 16 Fallen Befall mit P. ramorum an Rhodo
dendron- oder Vibumum-Pflanzen fest. Die BBA stellt auf 
ihrer Homepage aktuelle lnformationen zur Verfugung. 

Phytophthora ramorum an Rhododendron 

Beitrag der BBA zum Schutz vor invasiven gebiets
fremden Arten 

Anhand der genannten Beispiele zu invasiven gebiets
fremden pflanzen, Tieren und pflanzenpathogenen wird 
die vielfaltige Arbeit der BBA an diesem Thema sehr deut
lich. Risikoanalyse, Monitoring, Offentlichkeitsarbeit, Warn
meldungen, Forschung am entsprechenden Organismus, 
Entwicklung und Erprobung von Bekampfungsverfahren 
und die Anwendung des Vorsorgeprinzips tragen dazu 
bei, die Einschleppung und Verbreitung pflanzenschadi
gender Organismen zu verhindern oder zumindest zu ver
ringem. 

Invasive gebietsfremde Arten - Zusammenwirken von 
pflanzenschutz und Naturschutz 

Die BBA ist bereits seit 2000 regelmaBig an Gesprachen 
zwischen dem Bundesministerium fur Umwelt, Natur
schutz und Reaktorsicherheit und dem Bundesministerium 
fur Verbraucherschutz, Emahrung und Landwirtschaft 

zum Thema invasive gebietsfremde Arten beteiligt und 
erortert Fachfragen und Konzepte mit dem Bundesamt 
fur Naturschutz. Die von der Abteilung im Mai 2003 
organisierte Tagung der Senatsarbeitsgruppe ,,Biodiver
sitat" der Bundesforschungsanstalten im Geschattsbereich 
des BMVEL zum Thema "Bedrohung der biologischen Viel
falt durch invasive gebietsfremde Arten: Erfassung, 
Monitoring und Risikoanalyse" hat erfolgreich nicht nur 
ganz unterschiedliche Fachdisziplinen zusammen ge
bracht, sondern auch den Pflanzenschutzbereich in 
Deutschland fur Fragestellungen zu diesem Thema sensi
bilisiert. Auf internationaler Ebene hat das Sekretariat des 
IPPC mit dem Sekretariat des CBD kurzlich ein ,,Memoran
dum of Co-operation" beschlossen, welches im Einzelnen 
eine Reihe von Aktionspunkten zur gegenseitigen Abstim
mung, Information und auch zu gemeinsamen Aktivitaten 
festlegt. Auch der mit Unterstutzung des BMVEL im 
September 2003 in Braunschweig von der BBA ausge
richtete internationale IPPC-Workshop mit dem Titel "In
vasive Alien Species and the International Plant Protection 
Convention" war ausdrucklich auf die Forderung der Zu
sammenarbeit des Pflanzenschutzes mit dem Umwelt
und Naturschutzbereich ausgerichtet. In der europaisch
mediterranen Region ist durch die Berner Konvention im 
Umweltbereich eine europaische Strategie fUr invasive ge
bietsfremde Arten auf der Basis der CBD-Leitprinzipien 
ausgearbeitet worden. Die Abteilung hat die Entwicklung 
dieser Strategie fachlich begleitet. 

Ausblick 

Invasive gebietsfremde Arten sind fur die BBA sowohl ein 
traditionelles als auch ein aktuelles Aktionsfeld. Das in der 
BBA jahrzehntelang erarbeitete Wissen zu Schadorganis
men kann auch fur die invasiven gebietsfremden Arten 
angewendet werden. Andererseits stellen diese Arten 
auch eine besondere Herausforderung dar, weil die Risiken 
gebietsfremder Organismen noch umfassender als bisher 
analysiert werden mussen. Neue Obertragungs- und 
Verschleppungswege sind einzubeziehen, Umweltauswir
kungen sind detaillierter zu berucksichtigen und intensiver 
lnformationsaustausch und Abstimmung mit dem Um
welt- und Naturschutzbereich auf behordlicher und wis
senschaftlicher Ebene sind erforderlich, um effizient und 
mit Augenma13 den Risiken durch invasive gebietsfremde 
Arten zu begegnen und Gefahren abzuwenden. 
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Leitung 

Die Leitung der Biologischen Bundesanstalt fur Land
und Forstwirtschaft (BBA) obliegt dem Prasidenten. Diese 
Aufgabe nimmt seit dem 2. September 2002 Prasident 
und Professor Dr. Georg Friedrich Backhaus wahr. Stan
diger Vertreter ist Vizeprasident Dr. Gerhard Gundermann. 

Die Leitung vertritt die BBA national und international in 
wichtigen Fachgremien. Auf nationaler Ebene sind hier 
beispielsweise die Sitzungen der Landerreferenten fur 
Pflanzenschutz und die Arbeitssitzungen des Deutschen 
pflanzenschutzdienstes zu nennen. Ein Mitarbeiter der 
Leitung wirkt als Vizeprasident aktiv im Senat der Bun
desforschungsanstalten im Geschaftsbereich des Bundes
ministeriums fur Verbraucherschutz, Ernahrung und 
Landwirtschaft (BMVEL) mit. Eine Mitarbeiterin der Lei
tung leitet die Senatsarbeitsgruppe lnformationsmanage
ment. Daruber hinaus nimmt der Prasident der BBA 
derzeit auch die Aufgaben des Ersten Vorsitzenden der 
Deutschen Phytomedizinischen Gesellschaft wahr. 

Neuorganisation des gesundheitlichen 
Verbraucherschutzes 

Die mit der Neuorganisation des gesundheitlichen 
Verbraucherschutzes fur die BBA verbundenen organi
satorischen und personellen Anderungen und MaBnah
men wurden im Berichtsjahr weitgehend abgeschlossen. 
Mit lnkrafttreten des Gesetzes zur Neuorganisation des 
gesundheitlichen Verbraucherschutzes und der Lebens
mittelsicherheit vom 6. August 2002 wurden Manage
mentaufgaben im Bereich der pfJanzenschutzmittelzulas
sung von der BBA zum Bundesamt fur Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit (BVL) verlagert. Rund 120 Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter der ehemaligen Abteilung 
fur Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik der 
BBA an den Standorten Braunschweig und Kleinmachnow 
wurden an das neu gegrundete Bundesamt versetzt. 
Zusatzlich wurden Stellen aus der Zentralen EDV-Gruppe 
und der Hauptverwaltung von der BBA an das BVL ver
lagert. Die BBA ist im Prufungs- und Zulassungsverfahren 
fur Pflanzenschutzmittel als Bewertungsbehbrde weiter
hin zustandig fur die wissenschaftliche Risikobewertung 
des Prufbereichs ,,Wirksamkeit". Auf diese Aufgabe der 
BBA wird in einer gesonderten Rubrik dieses Jahres
berichtes detailliert eingegangen. 

Besuch der BBA durch Frau Bundesministerin Renate 
Kunast 

Im Januar 2003 besuchte Frau Bundesministerin Renate 
Kunast die BBA in Braunschweig und informierte sich aus
fuhrlich uber die Aufgaben und die Forschungsschwer
punkte der BBA. Frau Ministerin Kunast hob dabei hervor, 
dass in der Landwirtschaft und im Pflanzenschutz kreative 
ldeen dringend gebraucht wurden und der BBA als 
Kompetenzzentrum fur Phytomedizin und Pflanzenschutz 
groBe Bedeutung zukomme. Beim Rundgang durch die 
Braunschweiger Institute wurden Frau Ministerin Kunast 
Nutzlinge zur Schadlingsbekampfung im Gemuse- und 
Zierpflanzenbau, Versuche mit naturlichen Gegenspielern 

gegen die Kraut- und Knollenfaule an Kartoffeln, 
Untersuchungen zur Vermeidung von Mykotoxinen in 
Lebensmitteln sowie aktuelle Arbeiten zu Krankheiten 
und Schadlingen im Forst demonstriert. 

Frau Bundesministerin Renate Kunast informiert sich in 
der BBA uber nachhaltige Pflanzenschutzkonzepte 
(links: Dr. Gerhard Bartels, 
rechts: Prasident Dr. Georg F. Backhaus) 

Fachliche Ausrichtung der BBA 

Die Neuorganisation des gesundheitlichen Verbraucher
schutzes und die Verlagerung der Zustandigkeit fur die 
Zulassung von pflanzenschutzmitteln zum BVL hat die 
BBA zum Anlass genommen, sich fachlich neu auszurich
ten. In einer zweitagigen Klausurtagung im Januar 2003 
wurden die kunftigen Arbeitsschwerpunkte der BBA 
unter der Moderation von Professor Dr. Hermann 
Schlagheck, Leiter der Abteilung 5 des BMVEL, intensiv 
diskutiert und abgestimmt. 

Im Laufe der Beratungen wurde der gesellschaftliche Auf
trag der BBA herausgearbeitet und neu formuliert. Dieser 
Auftrag beinhaltet den Schutz der Pflanzen und der 
Pflanzenerzeugnisse vor parasitaren und nichtparasitaren 
Schadensfaktoren und Beeintrachtigungen. Er umfasst 
aber auch gleichermaBen die Abwehr von Gefahren, die 
durch Pflanzenschutzverfahren fur die Gesundheit von 
Mensch, Tier oder Naturhaushalt entstehen konnen, die 
Bewertung von Pflanzenschutzgeraten und die biologi
sche Sicherheitsforschung bei gentechnischen Anwendun
gen. 

Mit ihrem Leitsatz ,,Nachhaltige Sicherung der Kulturland
schaft und der Lebensqualitat der Menschen" greift die 
BBA die gesellschaftlichen Forderungen auf. Die Kultur
landschaft ist gleichermaBen Produktionsstatte fur Kultur
pflanzen und deren Erzeugnisse sowie Lebensraum fur 
den Menschen, wildwachsende pflanzen- und wildleben
de Tierarten. Diese wertvolle Multifunktionalitat kann nur 
erhalten und nachhaltig gesichert werden, wenn die 
pflanzen als maBgeblicher Teil der Okosysteme in der 
Agrarlandschaft, im Wald und im urbanen Bereich ihrer 
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Bedeutung entsprechend geschOtzt werden. Dies beinhal
tet auch, die Ein- und Verschleppung gefahrlicher 
Schadorganismen der Pflanzen zu verhindern, die biologi
sche Vielfalt zu erhalten und das biologische Gleich
gewicht zu sichern. 

Im Ergebnis des intensiven Abstimmungsprozesses wur
den in dem Konzept neben dem Leitsatz auch die zukOnf
tigen Ziele, Arbeits- und Forschungsschwerpunkte sowie 
aktuelle Aktionsfelder definiert. Das Konzept der neuen 
fachlichen Ausrichtung der BBA wurde im Oktober 2003 
fertig gestellt und dem Ministerium vorgelegt. 

Forschungsprogramm der BBA 

Grundlegend Oberarbeitet wurde im Berichtsjahr auch das 
Forschungsprogramm der BBA, das die Aktivitaten der 
BBA im Bereich der Forschung und der gesetzlich zuge
wiesenen Aufgaben enthalt. Grundlagen fur das For
schungsprogramm der BBA sind der Forschungsplan des 
BMVEL und das Konzept der neuen fachlichen Ausrich
tung der BBA. 

Aktivitaten zur Minderung der Anwendung van 
pflanzenschutzmitteln 

Besondere BemOhungen waren im Berichtsjahr auf die 
Moglichkeiten der Minderung der Anwendung von Pflan
zenschutzmitteln gerichtet. Vom 30. Marz bis zum 2. April 
2003 organisierte die BBA im Auftrag des BMVEL die 
2. Potsdamer Konferenz Ober Leitlinien der deutschen
Pflanzenschutzpolitik und bereitete diese inhaltlich vor.
Nahezu alle am Pflanzenschutz interessierten gesell
schaftlichen Krafte folgten der Einladung. Die Konferenz
stand unter dem Thema ,,Reduktionsprogramm. Kommu
nikation und Transparenz" und zeigte Moglichkeiten zur
Minderung des Risikos bei der Anwendung von Pflanzen
schutzmitteln auf. Es wurden erste umsetzbare Vorstel
lungen Ober geeignete Handlungsinstrumente und lndi
katoren zur Reduktion des Risikos und der Anwendung
von Pflanzenschutzmitteln entwickelt. Zur weiteren Aus
gestaltung und Konkretisierung wurde ein Beirat ,,Reduk
tionsprogramm im pflanzenschutz" gegrOndet, dessen Ge
schaftsfOhrung der BBA Obertragen wurde. Nach drei Ar
beitssitzungen legte der Beirat dem BMVEL am 15. Okto
ber 2003 Vorschlage fur ein Reduktionsprogramm im
Pflanzenschutz vor. Die BBA stellt auf ihrer Homepage
unter www.bba.de ein umfassendes lnformationsangebot
hierzu bereit.
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Abteilung 

fur nationale und internationale Angelegenheiten der Pflanzengesundheit 

P flanzengesundheitliehe Regelungen und MaBnahmen
haben zum Ziel, Ein- und Versehleppungen von Sehad
organismen von Pflanzen zu verhindern (Pflanzenquaran
tane) sowie dureh gesundes Ausgangsmaterial eine wett
bewerbsfahige Pflanzenproduktion sieherzustellen und 
den Verbraueher zu sehOtzen (pflanzengesundheitliehe 
Qualitat). QuarantanemaBnahmen riehten sieh gegen ver
sehiedenste Sehadorganismen von Pflanzen, die, wenn sie 
die biologisehe V ielfalt bedrohen, aueh als invasive ge
bietsfremde Arten bezeiehnet werden. 

Die Abteilung Pflanzengesundheit nimmt im Bereieh der 
Pflanzenquarantane die Funktionen einer lnformations
und Koordinationsstelle fur Deutsehland entspreehend der 
Riehtlinie 2000/29/EG Art. 1 (4) im EG-Rahmen wahr. Sie 
vertritt in pflanzengesundheitliehen Fragen faehlieh die 
Bundesrepublik Deutsehland in Gremien der Europaisehen 
Gemeinsehaft (Standige AussehOsse der Kommission 
Pflanzensehutz, Vermehrungsmaterial von Obst- und von 
Zierpflanzen und Expertengruppen), der Europaisehen 
Pflanzensehutzorganisation (EPPO) und des lnternatio
nalen PflanzensehutzObereinkommens (IPPC). 

Die pflanzengesundheitliehen EG-Riehtlinien, -Entsehei
dungen und -Verordnungen, an deren Vorbereitung die 
Abteilung beteiligt ist, sind verbindlieh in Deutsehland 
anzuwenden. Die EPPO entwiekelt unverbindliehe, faehlieh 
orientierte Riehtlinien fur den Europaisehen Raum, die 
haufig Grundlage der EG-Regelungen sind. Der weltweite 
Rahmen pflanzengesundheitlieher Regelungen sind die 
Standards des IPPC, die seit einigen Jahren in raseh zu
nehmender Zahl entwiekelt werden und verbindliehe Re
ferenzen im Rahmen des sanitaren und pflanzensanitaren 
Abkommens der Welthandelsorganisation (WTO) sind. 

Grundlage der pflanzengesundheitliehen Regelungen, 
besonders im Quarantanebereieh, sind Risikoanalysen fur 
Sehadorganismen entspreehend der diesbezOgliehen 
Standards des IPPC und der EPPO, die von der Abteilung 
erarbeitet und, wenn von anderen Staaten oder 
Organisationen vorgelegt, bewertet werden. Im Zusam
menhang mit der Risikoanalyse werden aueh wis
sensehaftliehe Arbeiten durehgefuhrt, die auf drei 
Sehwerpunkte ausgeriehtet sind: 

ldentifizierung und Diagnose der Sehadorganismen, 
die pflanzengesundheitliehen Kontrollen unterliegen 
(Quarantane- und neue Sehadorganismen), 

Erarbeitung von biologisehen und epidemiologisehen 
Daten zu diesen Sehadorganismen, 

ldentifizierung bzw. Entwieklung geeigneter MaBnah
men gegen die Einsehleppung oder Verbreitung von 
solehen Sehadorganismen. 

lnformationsaustausch und Koordination in 

Deutschland und der EG 

Die Abteilung Pflanzengesundheit informiert die Euro
paisehe Kommission, die zustandigen Behtirden anderer 
Mitgliedstaaten, die zustandigen Behtirden der Lander in 
Deutsehland und die EPPO Ober das Auftreten von 
Quarantanesehadorganismen und von neuen gebiets
fremden Arten, von denen Risiken fur Pflanzen und 
Pflanzenprodukte ausgehen ktinnen. Des Weiteren wer
den die Kontrollbehtirden der Bundeslander und anderer 
Mitgliedstaaten vor Warensendungen gewarnt, die bei 
Grenzkontrollen beanstandet wurden. DarOber hinaus 
sind teehnisehe Beriehte fur die Kommission und die 
anderen Mitgliedstaaten Ober die erteilten Sonder
genehmigungen fur Ausnahmen von Einfuhrverboten und 
Ober besondere Oberwaehungs- und Kontrollaktivitaten 
bei NotfallmaBnahmen zu erstellen. Die Meldungen der 
zustandigen Pflanzensehutzdienste der Lander sind 
Grundlage dieser Arbeiten. 

Im Jahr 2003 wurden aus Deutsehland ea. 950 Meldungen 
uber beanstandete Sendungen und ea. 1.900 Meldungen 
von anderen Mitgliedstaaten in eine Datenbank auf
genommen und an die jeweils anderen Behtirden in 
Deutsehland und in den Mitgliedstaaten weitergeleitet. 
Von den Meldungen aus Deutsehland bezogen sieh allein 
ea. 800 (85 %) auf Beanstandungen von Holzverpaekun
gen aus China, USA, Kanada und Japan. Aufgrund von 
bilateralen Vereinbarungen wurden die Pflanzensehutz
dienste in Polen, China, Thailand, Agypten und Kanada 
direkt Ober Beanstandungen an Waren aus diesen Landern 
informiert. 

Folgende detaillierte teehnisehe Beriehte wurden im Jahr 
2003 erstellt: 

- Auftreten von Clavibacter michiganensis ssp. sepe
donicus und Ralstonia solanacearum (Ringfaule und
Sehleimkrankheit der Kartoffel) in Deutsehland sowie
die gegen diese Sehadorganismen durehgefuhrten
MaBnahmen,

- Auftreten von Phytophthora ramorum, Bursaphelen
chus xylophi/us und Pepino mosaic virus,

- Einfuhrkontrollen von Holzverpaekungen aus China,
USA, Kanada und Japan; Speisekartoffeln aus Agypten
und Bonsaipflanzen aus Japan,

- Einfuhren isolierter Sehadorganismen und verbotener
Warenarten fur Versuehs-, Forsehungs- und ZOehtungs
zweeke.

Aufgrund der Meldeverpfliehtungen (Art. 16 der Riehtlinie 
2000/29/EG) wurde das Auftreten neuer Sehadorganis
men der Europaisehen Kommission, der EPPO sowie den 
zustandigen Behtirden in den anderen Mitgliedstaaten 
gemeldet: Spodoptera litura an Aquariumpflanzen, 
Ra/stonia so/anacearum in Pelargonium-Pflanzen, Stepha-



nitis takeyai, Discu/a destructiva, Synchytrium endobi
oticum, Phyllonoryeter issikii, Manduca sexta. Auch die 
Nordamerikanische Kirschfruchtfliege, Rhagoletis cingula
ta, ist in 2003 erstmalig bei amtlichen Oberwachungsma13-
nahmen des Bundeslandes Rheinland-pfalz festgestellt 
warden. Diese Oberwachungsmaf3nahmen werden auf 
Anregung der Abteilung seit 2002 durchgefuhrt, da bei 
der EPPO Hinweise zu einer moglichen Einschleppung 
eingegangen waren. Die Bedeutung dieser neuen 
Fruchtfliegenart fur den Kirschanbau und der wahrschein
liche Einschleppungsweg sind noch unklar. 

Die Abteilung Pflanzengesundheit koordiniert die in 
Deutschland durchgefuhrten pflanzengesundheitlichen 
Einfuhr- und Binnenkontrollen sowie die ggf. zu treffen
den Maf3nahmen gegen bestimmte Schadorganismen in 
regelmaf3igen und ad hoe Arbeitsgruppen mit den 
zustandigen Landesbehorden, durch die Entwicklung van 
Leitlinien und die Beratung der Kontrollbehorden in 
zahlreichen Einzelfallen. 

Gesetze, Verordnungen und Bekanntmachungen, die im 
In- und Ausland zu pflanzengesundheitlichen Regelungen 
erlassen wurden, werden gesammelt und, soweit sie van 
besonderer Bedeutung fur pflanzengesundheitliche 
Bescheinigungen sind, in deutscher Sprache in den 
,,Amtlichen pflanzenschutzbestimmungen" veroffentlicht. 
Daneben werden diese Vorschriften und Zusammenfas
sungen sowie gezielte Verfahrenshinweise in der Daten
bank ,,PGnet" auf der Homepage der BBA in nutzer
freundlich aufbereiteter Form zur Verfugung gestellt. Im 
Berichtsjahr wurden die Darstellung der bisher vorhande
nen Oaten wesentlich verbessert und weitere auf3ereuro
paische Lander berucksichtigt. Unter dem Punkt 
,,Aktuelles" sind nun z. B. die Anforderungen des IPPC
Standards fur Verpackungsholz fur verschiedene Drittlan
der aufgenommen. Diese lnformationen tragen wesent
lich zur Verbesserung der Information der pfJanzen
schutzdienste und der Wirtschaft bei und helfen, die 
Anzahl spezieller Anfragen zu begrenzen. Fur die 
Verbesserung der Kommunikation mit und zwischen den 

Asiatischer Laubholzbockkafer Anoplophora glabri
pennis: schli.ipfender Kafer in Verpackungsholz einer 
Granitsendung aus China, Deutschland 2003 
(Foto: T. Schroder) 

Pflanzenschutzdiensten wurde ein Diskussionsforum ein
gerichtet. 

Pflanzenquarantane, aktuelle Probleme und 
MaBnahmen 

lnsgesamt wurden 26 Rechtsvorschriften der Kommission 
im Rahmen der Standigen Ausschusse pflanzenschutz und 
fur Zierpflanzen und Obstarten zum Schutz der Pflanzen 
fur die Pflanzenproduktion und fur den Handel im EG
Raum und mit Drittlandern verabschiedet. Durch die Ver
abschiedung der Richtlinie 2002/89/EG zur Anderung der 
Richtlinie 2000/29/EG im Dezember 2002 durch den EG
Ministerrat besteht nun fur die Kommission die Verpflich
tung, bis zum lnkrafttreten der neuen Bestimmungen zum 
1. Januar 2005 eine ganze Reihe verschiedener Durchfuh
rungsbestimmungen zu erarbeiten und im Standigen Aus
schuss Pflanzenschutz zu beschlief3en. Daher wird die Ent
wicklung und Verhandlung von Verfahren zu reduzierten
Kontrollfrequenzen, zur Zusammenarbeit der Pflanzen
schutzdienste mit dem Zoll und zur Bestimmungsortkon
trolle einen wesentlichen Schwerpunkt fur das kommende
Jahr darstellen.

Fast sieben Jahre wurde im Standigen Ausschuss Ober die 
.Anderung der fur die Einfuhr van Holz- und Holzproduk
ten geltenden Bestimmungen diskutiert, nun stehen die 
Verhandlungen kurz vor dem Abschluss. Das Anderungs
paket befindet sich nach indikativer Annahme durch den 
Ausschuss derzeit im WTO-Notifizierungsverfahren. In 
Abhangigkeit moglicher Einspruche durch betroffene 
Drittlander ist eine zugige Verabschiedung Anfang des 
nachsten Jahres angestrebt. Mit dem ,,Holzpaket" wird 
gleichzeitig die Umsetzung des lnternationalen Standards 
fur Verpackungsholz, das im Jahr 2002 im Rahmen des 
IPPC verabschiedet wurde, in EG-Recht erreicht. 

Ein Schwerpunkt der Arbeit lag 2003 in der fachlichen 
Begleitung und teilweise auch Leitung der Arbeitsgruppen 
zur Oberarbeitung der technischen Anhange der Rats
richtlinien zur Bekampfung der Bakteriellen Ringfaule und 
der Schleimfaule der Kartoffel (RL 93/85/EWG und RL 
98/57/EG). Die Anderungen betreffen die Maf3nahmen zur 
Bekampfung der Schadorganismen und die anzuwenden
den Nachweisverfahren. Die .Anderungen, die teilweise 
sehr grundlegend sind, und sowohl die Wirksamkeit der 
Maf3nahmen als auch ihre Praktikabilitat verbessern sollen, 
werden voraussichtlich spatestens im September 2004, 
also zur nachsten Untersuchungssaison, fur die Kartoffel
produktion rechtswirksam werden. 

Nach lnkrafttreten der Notma13nahmen gegen die Ein
schleppung und weitere Verbreitung des pilzahnlichen 
Organismus Phytophthora ramorum zum 1. November 
2002 fuhrte das EG-pflanzenschutzinspektorat im Marz 
2003 eine lnspektionsreise nach Deutschland durch, um 
lnformationen Ober die Befallssituation einzuholen und die 
Umsetzung der in der Kommissionsentscheidung enthalte
nen Bestimmungen in Deutschland zu uberprufen. Im 
Rahmen der Reise wurden Schleswig-Holstein, Nieder
sachsen (Kammerbezirk Weser-Ems), Baden-Wurttemberg 
und die BBA in Braunschweig besucht. In dem offiziellen 
lnspektionsbericht der Kommission wurde das im Ver
antwortungsbereich der Abteilung liegende Meldewe
sen gegenuber der Kommission und den anderen 
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Mitgliedstaaten positiv bewertet. Mangel wurden sowohl 
bei der Umsetzung der Bestimmungen der Entscheidung 
2002/757/EG in den besuchten Bundeslandern als auch bei 
der lntensitat der durchgefuhrten Erhebungen zum 
Vorkommen von P. ramorum an Waldbaumen und im 
offentlichen oder privaten Grun sowie allgemein bei der 
Meldeverpflichtung fur Schadorganismen in Deutschland 
festgestellt. 

Im Rahmen verschiedener EG-NotmaBnahmen fuhren die 
Mitgliedstaaten Erhebungen zum Auftreten der jeweili
gen Schadorganismen in ihrem Hoheitsgebiet durch. Die 
Erhebungen in Deutschland erfolgten durch die Pflanzen
schutzdienste der Bundeslander und wurden von der 
Abteilung koordiniert. Im Jahr 2003 wurde Phytophthora 
ramorum flachendeckend erfasst. Die Erhebung wurde 
sowohl in Baumschulen, im offentlichen und privaten Grun 
als auch in Waldbestanden durchgefuhrt. Die pflanzen
schutzdienste der Bundeslander realisierten insgesamt 
2.146 lnspektionen. Anhand der Laborproben wurde Befall 
mit P. ramorum in 16 Fallen an Rhododendron- oder 
Vibumum-pflanzen festgestellt. 

In Europa wurden bisher vor allem Rhododendron- und 
Viburnum-Arten befallen, wogegen sich das Wirtspflan
zenspektrum in den USA auf verschiedene Eichenarten, 
aber auch einige Nadelgeholze erstreckt. Vor allem in 
GroBbritannien wurde nun auch ein wesentlich breiteres 
Wirtspflanzenspektrum als bisher festgestellt. Hierbei 
wurde in jungster Zeit erstmals auch Befall an verschiede
nen Einzelbaumen der Eichenarten Quercus falcata und Q. 
i/ex sowie der Rotbuche (Fagus sylvatica) nachgewiesen. 
Die Auswirkungen, die sich daraus fur die Bewertung des 
Risikos und die zu ergreifenden MaBnahmen ergeben 
konnten, werden derzeit unter Mitwirkung der Abteilung 
in den EG-Gremien beraten. 

Bereits im vierten Jahr erfolgte die Erhebung zum 
Vorkommen des Kiefemholznematoden Bursaphe/enchus 
xylophilus. Dabei wurden vorwiegend Baume und 
Waldbestande in Risikogebieten beprobt: Seehafen, 
Flughafen, Sagewerke, Holzbe- und Verarbeitungsin
dustrie etc. lnsgesamt wurden durch die Pflanzenschutz
dienste der Bundeslander 288 Proben, vornehmlich der 
Baumart Pinus sylvestris, untersucht. Der Kiefernholzne
matode wurde dabei in Deutschland in keinem Fall gefun
den. Zusatzlich zu der Koordinierung der Erhebung leis
tete die Abteilung in Zusammenarbeit mit dem lnstitut fur 
Pflanzenvirologie, Mikrobiologie und biologische 
Sicherheit Unterstutzung bei der Bestimmung von 

Besuch der Baumschule Hachmann 
(Schleswig-Holstein) im Rahmen der 
Reise des EG-Pflanzenschutzinspek
torats zum Thema Phytophthora 
ramorum in Deutschland 
(Foto: H. Losing) 

Bursaphelenchus-Proben fur die Pflanzenschutzdienste, 
wobei in zwei Fallen lebende Kiefernholznematoden aus 
importiertem Verpackungsholz nachgewiesen werden 
konnten. Im weiteren Zusammenhang mit dem Auftreten 
des Kiefernholznematoden in der EU war die Abteilung im 
Jahr 2003 an der lnspektionsreise des ,,Food and 
Veterinary Office der EU" zur Umsetzung der EU
MaBnahmen in Portugal sowie in der Arbeitsgruppe 
,.Examination of eradication plan for Pinewood nematode, 
submitted by Portugal" beteiligt. 

Die Erhebungen zum Vorkommen von Pepino mosaic virus 
(PepMV) in Tomatenbestanden wurden in 2003 bereits 
zum vierten Mai durchgefuhrt. Erneut ergaben sich in 
Deutschland keine Hinweise auf lnfektionen in 
Jungpflanzenbetrieben oder an eingefuhrtem Saatgut. 
Befall wurde lediglich in einem Fruchtproduktionsbetrieb 
festgestellt. Aufgrund der Hinweise, die sich in anderen 
Mitgliedstaaten hinsichtlich der moglichen Bedeutung 
kontaminierten Saatguts fur die Verschleppung von 
PepMV ergeben haben, ist eine Anderung der NotmaB
nahmen unter starkerer Berucksichtigung des Saatgutes 
geplant. 

Der Westliche Maiswurzelbohrer (Diabrotica virgifera) 
entwickelte sich im Laufe dieses Jahres nach weiteren 
punktuellen Befallsfeststellungen in Belgien, Frankreich, 
den Niederlanden und dem Vereinigten Konigreich zu 
einem Schwerpunktthema. lnsbesondere durch das Auf
treten im sudlichen Elsass war Deutschland erstmals direkt 
betroffen, da sich die von den franzosischen Behorden 
festgelegten Befalls- und Pufferzonen auch auf baden
wurttembergisches Gebiet erstreckten. In Absprache mit 
Frankreich wurden auf deutscher Seite vergleichbare Be
kampfungsmaBnahmen wie auf franzosischer Seite durch
gefuhrt. Diese MaBnahmen wurden auch vom EG-Pflan
zenschutzinspektorat im Rahmen einer lnspektionsreise 
nach Frankreich und Deutschland bewertet. Um im Falle 
derartiger punktueller Einschleppungen eine harmoni
sierte Vorgehensweise bei den notwendigen Ausrot
tungsmaBnahmen in den Mitgliedstaaten sicherzustellen, 
wurde eine Entscheidung uber entsprechende Sofort
maBnahmen entwickelt und verabschiedet. Die Abteilung 
konnte viele von den Bundeslandern gewunschte Verbes
serungen durch eine fruhzeitige aktive Teilnahme am Dis
kussionsprozess einbringen. Auf nationaler Ebene wird 
derzeit an einer langfristigen Strategie zur Bekampfung 
des Westlichen Maiswurzelbohrers gearbeitet. Dies bein
haltet auch eine Leitlinie zur einheitlichen Umsetzung der 
Kommissionsentscheidung fur begrenzte Ausrottungs-



maBnahmen nach punktuellen Einschleppungen. 

Die Oberprufung der richtlinienkonformen Durchfuhrung 
von Einfuhruntersuchungen in den Mitgliedstaaten steht 
im Mittelpunkt einer Serie von lnspektionsreisen, mit 
denen das EG-Pflanzenschutzinspektorat in diesem Jahr 
begonnen hat. Als eines der ersten Lander wurde dabei 
Deutschland besucht, wobei Einlassstellen in Bremen, 
Hamburg, Munchen und Frankfurt/Main auf dem 
Programm standen. Dabei wurden Defizite bei der per
sonellen Ausstattung der Pflanzenschutzdienste, der 
Prioritatensetzung bei der Planung der Einfuhrkontrollen 
sowie der Verfugbarkeit von lnspektionsanleitungen fest
gestellt. Als positiv wurden die Information und Koordi
nation sowie die enge und effiziente Zusammenarbeit der 
BBA mit den zustandigen Pflanzenschutzdiensten und der 
Pflanzenschutzdienste untereinander bewertet, wahrend 
andererseits wiederum teils erhebliche Defizite bei der 
Durchfuhrung der Kontrolle in einigen Bundeslandern 
offenbar wurden. 

Die Neufassung der Schutzregelungen gegenuber dem 
Feuerbrand (Erwinia amylovora) konnte in diesem Jahr 
nach mehrjahrigen Verhandlungen zum Abschluss ge
bracht werden. Wesentliche Anderungen ergeben sich 
hinsichtlich der Liste von Wirtspflanzen, die pflanzenge
sundheitlichen Regelungen unterworfen sind, und bei der 
sogenannten ,,Pufferzonen"-Regelung. Dabei handelt es 
sich um die Anforderungen, die in Landern, in denen 
Feuerbrand vorkommt, eingehalten werden mussen, um 
Lieferungen von Feuerbrandwirtspflanzen in EU-Schutz
gebiete durchfuhren zu konnen. Durch die neuen Bestim
mungen werden die bisherigen Anforderungen wesent
lich praktikabler gestaltet. 

Ein besonderer Schwerpunkt der Abteilung uber die 
Routineaufgaben hinaus waren Arbeiten zu invasiven, 
gebietsfremden Arten, die den Pflanzenschutz betreffen. 
So wurden maBgeblich durch die Abteilung Pflanzen
schutzaspekte in die Entwicklung der europaischen Stra
tegie zu invasiven Arten im Rahmen der Berner Konven
tion eingebracht und erhebliche Beitrage zur Erstellung 
eines Positionspapiers des Bundesministeriums fur Ver
braucherschutz, Emahrung und Landwirtschaft (BMVEL) 
geleistet. In Zusammenarbeit mit dem Senat der Bundes
forschungsanstalten im Geschaftsbereich des BMVEL 
wurde im Mai 2003 in der BBA eine Tagung mit etwa 100 
Teilnehmern aus Deutschland zur ,,Bedrohung der biolo
gischen Vielfalt durch invasive gebietsfremde Arten: 
Erfassung, Monitoring, Risikoanalyse" in der BBA aus
gerichtet. Das GruBwort von Staatssekretar Muller und die 
Tagungsbeitrage wurden in der BMVEL-Schriftenreihe 
,,Angewandte Wissenschaft" veroffentlicht. Im September 
2003 wurde eine von der Abteilung initiierte und gemein
sam mit dem IPPC ausgerichtete internationale Tagung zu 
dem Thema: ,,Invasive alien species and the IPPC" durch
gefuhrt, die auch international auf sehr gute Resonanz 
stiel3 und den groBen Beitrag unterstreicht, den IPPC
Systeme gegen invasive Arten leisten konnen. Eine zen
trale Voraussetzung dieser Arbeit war eine sehr enge 
Kooperation mit der TU Braunschweig im Rahmen des 
Projektes ,,Entwicklung und Erprobung von pflanzenge
sundheitlichen Risikobewertungsverfahren unter beson
derer Berucksichtigung invasiver Arten". 

Die Abteilung Pflanzengesundheit ist stark in die Arbeiten 
der EPPO eingebunden. Im Berichtsjahr wurde in den 
Arbeitsgruppen zu den Themen ,,Pflanzengesundheitliche 
MaBnahmen", ,,Angelegenheiten der Kommission fur 
pflanzengesundheitliche MaBnahmen (IPPC)", ,,Pflanzen
gesundheitliche Verfahren", .,Umweltrisiken von Schad
organismen", .,lnformationssysteme fur die Pflanzenqua
rantane", ,,Risikoanalyse", ,,Kompostierung von organi
schen Abfallen", ,,Europaische pflanzengesundheitliche 
MaBnahmen fur Kartoffeln", ,,Bakterielle Krankheiten", 
,,Diabrotica virgifera virgifera" und ,,Quarantanenema
toden" mitgearbeitet. 

Weitere Schwerpunkte der Arbeiten der Abteilung waren: 

Umsetzung der von der Volksrepublik China ab dem 
1. Oktober 2002 erlassenen Einfuhrvorschriften fur
Verpackungsholz sowie Etablierung eines Registrie
rungs- und Genehmigungssystems bei den Pflanzen
schutzdiensten zur Anwendung des IPPC-Standards 
fur Verpackungsholz durch eine Reihe von Staaten,
wie z. B. die USA, Kanada, Mexiko und Neuseeland,

Erstellung eines Antrags zur Verstarkung der Kon
trollinfrastruktur an den phytosanitaren Einlassstellen 
(Sammelantrag verschiedener Bundeslander) sowie 
Teilnahme an den Kommissionsarbeitsgruppen zur 
Bewertung der Erstattungsfahigkeit der von den 
Mitgliedstaaten eingereichten Antrage und fur einen 
finanziellen Beitrag der Gemeinschaft zur Bekamp
fung neu eingeschleppter Schadorganismen, 

Vorbereitung und Betreuung einer Reise von Vertre
tern des chinesischen Pflanzenschutzdienstes ,,State 
General Administration for Quality Supervision, 
Inspection and Quarantine" (AQSIQ) in Deutschland 
unter Einbeziehung der Bundeslander Berlin, Bran
denburg, Bremen und Nordrhein-Westfalen mit dem 
Thema: pflanzengesundheitliche Kontrolle vor dem 
Export mit Schwerpunkt Verpackungsholz. 

Gesundheitliche Qualitat von Obst- und Zierpflanzen 

Im Februar 2003 trat die erste Anderung der Verordnung 
uber das lnverkehrbringen von Anbaumaterial von 
Gemuse-, Obst- und Zierpflanzenarten in Kraft. Sie war 
durch die Neufassung der Vermarktungsregelungen fur 
Zierpflanzen (EU-Richtlinie 98/56/EG) im Jahr 1998 
erforderlich geworden. Im Vorfeld dieser Anderung hatte 
die Abteilung Anderungsvorschlage bezuglich der Einfuhr 
von Anbaumaterial und zur Zertifizierung von Pflanzen
material von Kern- und Steinobst entwickelt und mit 
Experten der Lander fachlich abgestimmt. Bei der 
jahrlichen Beratung der Abteilung mit den zustandigen 
Fachreferenten der Lander wurden Fragen der praktischen 
Durchfuhrung der neuen Regelungen diskutiert und ein
heitliche Verfahrensweisen festgelegt. Durch Verof
fentlichungen in der gartnerischen Fachpresse wurden die 
Ergebnisse dieser Beratung auch den betroffenen 
Betrieben erlautert. 

Im Bereich Obstpflanzenzertifizierung fanden auf Fach
ebene bilaterale Treffen mit Vertretern der Niederlande 
und der Schweiz statt. Aufgrund des zunehmenden 
lnteresses, zertifiziertes Vermehrungsmaterial in andere 
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Staaten zu exportieren bzw. auslandisches Material im 
deutschen Zertifizierungssystem zu verwenden, gewinnt 
der bilaterale lnformationsaustausch auf Fachebene an 
Bedeutung. 

In diesem Zusammenhang hat die Abteilung Kontakt mit 
Vertretern des niederlandischen NAK Tuinbouw aufge
nommen, um eine Anerkennung des deutschen Zerti
fizierungssystems in den Niederlanden zu erreichen. Die 
nationalen Zertifizierungssysteme beider Lander basieren 
auf den EPPO-Zertifizierungsregelungen und der EG
Richtlinie 92/34/EWG. Dennoch gibt es Unterschiede, die 
deutschem Material den Eingang in das niederlandische 
Zertifizierungssystem erschweren. Mittel- bis langfristig 
konnte auf EU-Ebene ein harmonisiertes Zertifizie
rungssystem erarbeitet werden, mit dem ein einheitlicher 
Standard gesetzt wird und welches bilaterale Verhand
lungen zwischen EU-Staaten uberflussig macht. Die 
Abteilung arbeitete im Berichtsjahr in einer Arbeitsgruppe 
der EU-Kommission mit, die Ober Entwicklungen im 
Bereich der Obstpflanzenzertifizierung beraten hat. 

Risikobewertung und wissenschaftliche Arbeiten 

Erhebung zum Vorkommen verschiedener Schadorga
nismen an Erdbeeren 

Die Richtlinie 2000/29/EG enthalt eine ganze Anzahl ver
schiedener, fur Erdbeeren relevanter Schadorganismen, 
wobei bei einigen (Colletotrichum acutatum, Phytoph
thora fragariae, Xanthomonas fragariae) aufgrund ihrer 
relativ weiten Verbreitung in der Gemeinschaft die 
Aufrechterhaltung des Quarantanestatus fraglich ist. 

Ungeachtet dessen fordert aber Danemark eine Verschar
fung der Anforderungen fur Colletotrichum acutatum, da 
an Erdbeerjungpflanzen aus der Europaischen Gemein
schaft haufig Befall mit diesem Schadorganismus fest
gestellt wurde und Danemark bisher als befallsfrei anzuse
hen ist. Die Kommission hat deshalb die Mitgliedstaaten 
aufgefordert, lnformationen zum Vorkommen von C acu
tatum zu ubermitteln. Daruber hinaus gab es insbeson
dere im Jahr 2003 wieder Probleme mit Einfuhren von 
Erdbeerjungpflanzen aus Drittlandern nach Deutschland 
wegen eines Befalls mit X. fragariae. 

Da die derzeit vorliegenden Daten zum Vorkommen von 
Quarantaneschadorganismen an Erdbeeren in Deutsch
land unzureichend sind, wurde im Rahmen eines von der 
Abteilung Pflanzengesundheit initiierten und koor
dinierten und aus Sondermitteln des BMVEL finanzierten 
Projektes eine deutschlandweite Erhebung von C acuta
tum, P. fragariae und X. fragariae sowie verschiedenen 
Quarantaneviren begonnen. Die Laboruntersuchungen er
folgen dabei an der Landesanstalt fur Pflanzenschutz in 
Stuttgart. Die Proben aus Vermehrungsbestanden, Frucht
produktionsflachen und ggf. Jungpflanzeneinfuhren wer
den durch die zustandigen Pflanzenschutzdienste ent
nommen und zur Untersuchung eingeschickt. Die bisher 
vorliegenden Ergebnisse deuten auf eine wesentlich brei
tere Verbreitung von X. fragariae hin, als bisher bekannt 
war. Weitere Auswertungen, insbesondere zum moglichen 
Ursprung der positiv getesteten Pflanzen, laufen derzeit. 
Die Erhebung wird im Fruhjahr 2004 fortgesetzt. 

Verbesserte Risikoanalyse fur den Kiefernholznema
toden 

Seit Februar 2003 wird in der Abteilung ein auf drei Jahre 
angelegtes EU-Projekt mit dem Titel ,,Development of 
improved pest risk analysis techniques for quarantine 
pests, using pinewood nematode, Bursaphelenchus 
xylophilus, in Portugal as a model system" bearbeitet. 
Weitere Partner sind neben dem lnstitut fur Pflanzen
virologie, Mikrobiologie und biologische Sicherheit der 
BBA lnstitutionen aus GroBbritannien, Frankreich, bster
reich, Spanien und Portugal. Wesentliche Aufgabe der Ab
teilung sind Untersuchungen zur Pathogenitat verschie
dener Herkunfte des Kiefernholznematoden bezuglich der 
in Europa am haufigsten vorkommenden Kiefernarten. 
Erste Ergebnisse mit Samlingsversuchen bestatigen die 
hohe Anfalligkeit der am weitesten in Europa verbreiteten 
Kiefernart Pinus sylvestris, die unter den gegebenen Ver
suchsbedingungen eine 1000/oige Mortalitatsrate nach lno
kulation mit dem Kiefernholznematoden aufwies. Hervor
zuheben ist in diesem Zusammenhang, dass die Europa
ische Larche, Larix decidua, ebenfalls zu 100 % abstarb, 
jedoch im Vergleich zu den Kiefern wesentlich fruher Wel
kesymptome aufwies. Um die Aussagekraft dieser Ergeb
nisse zu uberprufen, ist vorgesehen, Freilandversuche im 
portugiesischen Befallsgebiet mit ausgewahlten Baumar
ten und alteren Baumen durchzufuhren. 

Kiefernholznematode Bursaphelenchus xy/ophilus: Abge
storbene Seestrandkiefer in Portugal. Kleine Bilder: 
Vektorkafer der Gattung Monochamus und Kopfregion 
eines Kiefernho!znematoden (Fotos: t Schroder) 



pflanzengesundheitliche Bewertung der besonderen 
Risiken fur den okologischen Landbau durch die 
Einschleppung und Verbreitung von gebietsfremden 
Organismen 

Der okologische Landbau ist aufgrund seiner Produktions
weise starker als der konventionelle pflanzenanbau durch 
die Einschleppung gebietsfremder Arten gefahrdet. Unter 
der Forderung des ,,Bundesprogramms Okologischer 
Landbau" wurden die derzeit in der Richtlinie 2000/29/EG 
gelisteten Quarantaneschadorganismen (ea. 300) bezug
lich der von ihnen ausgehenden potenziellen Bedrohung 
fur den okologischen Landbau gepruft. Dabei zeigten 29 
der gelisteten Arten ein besonders hohes Risikopotenzial 
fur eine Ansiedlung und Schadigung in biologisch 
wirtschaftenden Betrieben. Daruber hinaus wurde ge
pruft, ob relevante Schadorganismen, die keinen Regelun
gen unterliegen, im Vergleich zur traditionellen Produk
tionsweise ein verg!eichsweise groBeres Risiko fur den 
okologischen Landbau darstellen. Deutlich wurde auch, 
dass der okologische Landbau aufgrund des Verzichts auf 
den Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzen
schutzmitteln und dem Fehlen von naturlichen Antago
nisten fur die eingeschleppten Organismen, die eine 
Selbstregulierung ermoglichen wurden, starker durch ge
bietsfremde Schadorganismen bedroht ist. Zudem wur
den die aktuellen Risikobewertungsstandards auf ihre 
Eignung fur die besonderen Anforderungen des okologi
schen Landbaus gepruft. Entsprechende Anderungsvor
schlage wurden erarbeitet. 

Ausbreitungsszenarien fur den Westlichen Maiswurzel
bohrer (Diabrotica virgifera virgifera) mit und ohne 
BegrenzungsmaBnahmen in ausgewahlten EU-Landern 
und der Schweiz 

Im Rahmen eines 3-jahrigen EU-Forschungsprojektes wur
den verschiedene Ausbreitungsszenarien fur Frankreich, 
Deutschland, ltalien, bsterreich, Belgien und der Schweiz 
simuliert. Dabei wurde von verschiedenen Verschlep
pungsmoglichkeiten, wie z. B. Ober Flugplatze, sowie von 
einer ,,naturlichen" Ausbreitung ausgegangen. Ausrot
tungsmaBnahmen verhindern langfristig eine Etablierung, 
eine weitere Ausbreitung und damit erhebliche okonomi
sche Schaden. BegrenzungsmaBnahmen konnten dazu 
beitragen, die maximale Ausbreitungsrate von Diabrotica
Populationen von 80 km pro Jahr in Gebieten mit inten
sivem Maisanbau auf ein Viertel oder weniger zu senken. 
Ferner wurde in den Simulationen berOcksichtigt, dass in 
Gebieten, in denen weniger als 50 % Mais in der Frucht
folge angebaut wird, die Ausbreitungsrate deutlich 
geringer ist und dass Hohenzuge Ober 900 m (z. B. Alpen) 
eine naturliche Barriere fur die Kafer darstellen. 

Adultes Tier des Westlichen Maiswurzelbohrers 
(Diabrotica virgifera virgifera) auf Mais (Foto: P. Baufeld) 

pflanzengesundheitliche Risiken von Kompost, Klar
schlamm und pflanzlichen Verarbeitungsruckstanden 

In einer Arbeitsgruppe wurde uber geeignete Regelungen 
zur Hygiene beraten, nachdem in zwei vom Kuratorium 
fur Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft (KTBL) 
koordinierten Forschungsprojekten festgestellt warden 
war, dass die Vorgaben der Bioabfallverordnung (BioAbN) 
in Biogasanlagen teilweise nicht erfullbar sind. So zeigte 
sich, dass das Tabakmosaik-Virus (TMV) weder durch eine 
thermophile Vergarung noch durch eine Pasteurisierung 
bei 70 °( fur eine Stunde ausreichend inaktiviert werden 
konnte. Zurzeit fordert die BioAbN den Nachweis, dass 
TMV, als Stellvertreter fur andere widerstandsfahige 
Phytopathogene, im Rahmen einer so genannten direkten 
Prozessprufung weitgehend inaktiviert wird. Aufgrund 
der neuen Erkenntnisse wurde in den Arbeitsgruppen 
uber alternative Prufverfahren bzw. alternative Hygiene
anforderungen beraten, die einen ausreichenden Schutz 
der Pflanzengesundheit sicherstellen sollen. Ziel ist die 
Erarbeitung eines fachlich abgestimmten Vorschlags zur 
Anderung der BioAbN bezuglich der Hygieneanfor
derungen. 
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lnstitut 

fur Pflanzenschutz in Ackerbau und Grunland 

G rundlage der Aufgaben des Institutes bildet das Gesetz
zum Schutz der Kulturpflanzen (Pflanzenschutzgesetz in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Mai 1998, zu
letzt geandert durch Artikel 4 des Gesetzes zur Neu
organisation des gesundheitlichen Verbraucherschutzes 
und der Lebensmittelsicherheit vom 6. August 2003). Da
bei steht die Gesunderhaltung der Kulturpflanzen im 
Mittelpunkt aller Forschungsarbeiten. 

Als Hoheitsaufgabe im Rahmen des Zulassungsverfahrens 
fur Pflanzenschutzmittel sowie im EU-Wirkstoffverfahren 
pruft und bewertet das lnstitut die Wirksamkeit, die Phy
totoxizitat und den Nutzen von lnsektiziden, Fungiziden, 
Wachstumsreglern und Bakteriziden in Ackerbaukulturen 
sowie im Grunland. Die Prufung und Bewertung von 
Mitteln zur Saatgutbehandlung sowie von Molluskiziden 
und Nematiziden erfolgt fur alle Kulturen. Zusatzlich wird 
bei alien zur Zulassung anstehenden Pflanzenschutzmit
teln eine Bewertung und Einstufung hinsichtlich ihrer Bie
nengefahrlichkeit vorgenommen. Im Rahmen des natio
nalen Verfahrens wurden dabei im Jahre 2003 uber 60 
Antrage auf Zulassung nach § 15 sowie uber 20 nach § 18 
des Pflanzenschutzgesetzes federfuhrend vom lnstitut 
bearbeitet. Zusatzlich wurde eine Bienenbewertung fur 
samtliche Antrage vorgenommen. Das lnstitut vertritt die 
BBA federfuhrend bei der Mitarbeit in der EPPO Working 
Party und bei den Arbeitsgruppen zur Erarbeitung von 
Prufmethoden fur Fungizide und lnsektizide, fur Resistenz 
und Festlegung der Vorgehensweise bei der Prufung der 
Wirksamkeit von Pflanzenschutzmitteln. 

Die naturliche Widerstandskraft von Kulturpflanzen gegen 
pilzliche, bakterielle und tierische Schaderreger ist eine 
wesentliche Grundlage fur den integrierten Pflanzen
schutz. lhre Bewertung erfolgt nach § 33 Absatz 2 Nr. 7 
des Pflanzenschutzgesetzes bei Getreide, Raps, Mais und 
Zuckerruben. Die Ergebnisse gehen in das Zulassungsver
fahren von Sorten durch das Bundessortenamt ein. Die 
Bewertungen werden bei Getreide fur die Schaderreger 
Pseudocercosporella herpotrichoides, Gaeumannomyces 
graminis, Septoria tritici, Drechslera tritici-repentis, 
Stagonospora nodorum, Fusarium culmorum, Fusarium 
graminearum, Claviceps purpurea sowie Gelb- und Braun
rost in den Kulturen Winterweizen, Sommerweizen, Win
tertriticale, Sommertriticale und Winterroggen durchge
fuhrt. 

Ein besonderer Schwerpunkt der Arbeiten des lnstituts lag 
im Berichtszeitraum in der Entwicklung von Strategien zur 
Vermeidung von Resistenzen bei der Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln. Diese Arbeiten wurden vor dem 
Hintergrund der Tatsache durchgefuhrt, dass bei Septoria 
tritici im Weizen resistente Isolate gegenuber Wirkstoffen 
aus der Gruppe der Strobilurine nachgewiesen wurden. 
Der Anteil solcher resistenter Isolate an der Gesamtpo
pulation betrug bis zu 80 %. Monitoringuntersuchungen 
bestatigten das Auftreten derartiger Resistenzen in Grof3-
britannien, Irland, Frankreich, den Beneluxstaaten und 
Deutsch land. 

Ein spezielles neues Problem war das zunehmende Auf
treten der Rhizoctonia-Wurzelfaule am Mais, dies insbe
sondere in den typischen Maisanbaugebieten im Suden 
Deutschlands. lnfolge einer Erhohung des lnokulumpo
tenzials im Boden ist dadurch der Anbau der Folgekultur 
Zuckerrube stark gefahrdet. Forschungsarbeiten zur Ver
hinderung der Ausbreitung dieser Krankheit wurden 
intensiviert. 

Im Hinblick auf einen vorbeugenden Verbraucherschutz 
erfolgen weiterhin Untersuchungen zur Vermeidung von 
Mykotoxinen in Getreide und Kartoffeln. Das auch insbe
sondere vor dem Hintergrund, dass Ende des Jahres 2003 
erstmals Grenzwerte fur Mykotoxingehalte in Speisege
treide festgesetzt wurden. Da die Problematik der Myko
toxinbildung mittlerweile weltweit auftritt, wurde im Ok
tober 2003 auf Initiative des lnstituts und der Deutschen 
Phytomedizinischen Gesellschaft ein Mykotoxinfachge
sprach mit Kollegen aus der T schechischen Republik in der 
BBA in Berlin-Dahlem durchgefuhrt. Dieses Gesprach soil 
die Grundlage einer vertieften Zusammenarbeit beider 
Staaten auf diesem Sektor bilden. 

Schon seit einigen Jahren wurde eine Zunahme des Befalls 
von Winterraps durch die Kohlfliege (Delia radicum) ver
zeichnet, insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern und 
Schleswig-Holstein. Betroffen waren vor allem fruh einge
sate Flachen. In Mecklenburg-Vorpommern wurde darauf
hin zur Bekampfung dieses Schaderregers nach § 5 Abs. 2 
des Pflanzenschutzgesetzes ein Dimethoat haltiges Pflan
zenschutzmittel zugelassen. Die Bekampfungserfolge 
waren sehr uneinheitlich. Nach Untersuchungen des Insti
tutes treten derzeit im Raps bis zu sieben Kohlfliegenarten 
auf, die sich in ihrer okologischen Einnischung und daher 
im Befallsverhalten unterscheiden. Dies erklart die sehr 
gegensatzlichen Aussagen zum Befallsgeschehen sowie 
die uneinheitliche Wirkung chemischer Bekampfungsmaf3-
nahmen. Das lnstitut arbeitet derzeit in Zusammenarbeit 
mit einzelnen Bundeslandern verstarkt an der Entwicklung 
integrierter Bekampfungsverfahren gegen diesen wirt
schaftlich sehr bedeutenden Schaderreger im Raps. 

Im Jahre 2003 wurde erstmals dicht an der Grenze zu 
Frankreich der Westliche Maiswurzelbohrer, Diabrotica vir
gifera virgifera, gefunden. Dieser Fund machte Eradika
tionsmaf3nahmen in Deutschland erforderlich. Die sich 
haufenden Nachweise der Kafer in benachbarten Landern 
lassen zudem eine baldige Einschleppung nach Deutsch
land erwarten. Am lnstitut wurden intensive Recherchen 
nach moglichen Pflanzenschutzverfahren fur Eradikations
maf3nahmen durchgefuhrt und mit ersten Laborversuchen 
begonnen. 

Die dem lnstitut angegliederte Untersuchungsstelle fur 
Bienenvergiftungen hatte im Jahre 2003 die umfangreich
sten Schaden an Bienen durch Pflanzenschutzmittel seit 
1980 zu verzeichnen. Diese Schaden sind durch Anwen
dung von bienengefahrlichen Pflanzenschutzmitteln in 
Speisekartoffelbestanden vor allem in Niedersachsen ent
standen und Folge des unglucklichen Zusammentreffens 



mehrerer fur die Bienen ungunstiger Tatbestande: Ausfall 
der Blutentracht durch die gro13e Trockenheit 2003, gleich
zeitiges Auftreten gro13er Honigtau-Vorkommen durch 
starke Blattlausvermehrung und fehlende Zulassung von 
nicht bienengefahrlichen pf(anzenschutzmitteln fur die 
Blattlausbekampfung in Kartoffeln. 

Ein wichtiges Ergebnis der diesjahrigen Forschungsarbeit 
ist die Entwicklung einer mikroskopischen Untersuchungs
methode zum Nachweis des Kartoffelkrebserregers Syn
chytrium endobioticum in Bodenproben. Durch Anfar
bung von Bodenruckstanden mit Lactophenolblaulosung 
wird das Auffinden der Dauersporangien des Krebs
erregers an Kartoffeln und die Unterscheidung zwischen 
lebenden und toten Dauersporangien im Boden deutlich 
erleichtert. 

Weiterhin verstarkt wurden im Berichtszeitraum die 
Untersuchungen zur Entwicklung von Pflanzenschutzver
fahren im okologischen Landbau. Besonderer Schwer
punkt dieser Arbeiten bildet nach wie vor die Bekamp
fung der Kraut- und Knollenfaule bei der Kartoffel mit der 
Zielsetzung, den Einsatz von Kupfer weiterhin zu redu
zieren und den okologischen Kartoffelanbau zu sichern. 

MaBnahmen zur Reduzierung des Auftretens von 
pflanzenschadigenden Organismen im okologischen 
Landbau 

Pilzliche Schadorganismen im okologischen Anbau 

Um der wachsenden Bedeutung des okologischen 
Landbaus gerecht zu werden, wurden Untersuchungen 
zum Auftreten pflanzenpathogener Organismen im oko
logischen Landbau auf einer nach der EU-Verordnung 
2091/92 zertifizierten Flache des Versuchsgutes Sickte fort-

Stangelbefall der Kartoffel mit Kraut- und Knollenfaule 
(Phytophthora infestans) 

gesetzt. Die lange Trockenheit im Fruhjahr und Sommer 
des Jahres 2003 war auch im okologischen Anbau allge
mein die Ursache fur ein relativ geringes Auftreten von 
Pflanzenkrankheiten. Im Gegensatz zu Jahren mit durch
schnittlichen Niederschlagen trat die Kraut- und Knol
lenfaule der Kartoffel (Phytophthora infestans), wahrend 
der gesamten Vegetationsperiode nicht auf. Aufgrund der 
Trockenheit waren auch keine Schaden durch Kartoffel
schorf (Streptomyces scabies) sowie Fral3schaden durch 
Drahtwurmer (Agriotes-Arten) festzustellen. 

Im Winterweizen kam es durch die relativ gute Stickstoff
versorgung nach der Vorfrucht Kleegras im Vergleich zur 
Vorfrucht Raps zu erhohtem Befall durch die Schadpilze 
Mehltau (Erysiphe graminis) und Braunrost (Puccinia re
condita). Unabhangig von der Vorfrucht trat die Septoria
Blattdurre (Septoria tritici) am haufigsten auf. Wahrend 
nach der Vorfrucht Raps je nach Sorte 35 bis 38 dt/ha 
geerntet wurden, fuhrte die bessere Stickstoffversorgung 
auch zu einem hoheren Ertrag, der zwischen 65 und 
70 dt/ha lag. Erste Versuche zum Mischanbau von Weizen
sorten mit unterschiedlicher Resistenz deuten darauf hin, 
dass durch diese MaBnahme der Befall mit Mehltau und 
Braunrost reduziert werden kann. 

Tierische Schaderreger im okologischen Rapsanbau 

Da es zurzeit in okologisch wirtschaftenden Betrieben 
kaum Erfahrungen zur Regulierung tierischer Schader
reger im Rapsanbau gibt, wurden die im okologischen 
Landbau zur Verfugung stehenden pflanzenbaulichen 
Verfahren weiter entwickelt. Ein System, das u. a. MaB
nahmen zur Forderung naturlicher Gegenspieler aufgreift 
(Mulchsaat, Saatdichte 3,5 kg/ha, Wildkrautstreifen, Fruh
bluherrapsstreifen sowie Drillen in weiter Reihe (50 cm) 
zwecks Hackmaschineneinsatz im Herbst und Fruhjahr =
Mulch/Hack-Variante) wurde einem Standardanbausys
tem gegenubergestellt (Pflugen, konventionelle Drilltech
nik, Striegel Herbst und Fruhjahr, Saatdichte 5 kg/ha ohne 
Wildkraut- und Fruhbluherstreifen = Pflug/Striegel
Variante). Als dritte Variante wurde eine Mulch/Striegel
Variante (Saatdichte 5 kg/ha inkl. Wildkraut- und Bluhstrei
fen) in die Untersuchungen mit einbezogen. 

Es konnten keine eindeutigen Vorteile einer einzelnen 
Variante gefunden werden. Die Pflug/Striegel-Variante er
zielte zwar die hochsten Ertrage, dort schlupften aber 
auch die meisten Schadlinge der neuen Generation (auBer 
Kohlschotenmucke). Die Mulch/Striegel-Variante fordert 
zwar naturliche Gegenspieler, der erhohte Unkrautdruck 
bildete jedoch ein erhebliches Risiko. In der Mulch/Hack
Variante wurde die Verminderung des Unkrautrisikos auf 
Kosten der Pradatoren erreicht, zudem erfolgte ein star
kerer Befall durch die Kohlschotenmucke und Gelegen
heitsschadlinge im Herbst. Die bisherigen Ergebnisse zei
gen, dass Schadinsekten durch Einbeziehung verschiede
ner pflanzenbaulicher Techniken reguliert werden konnen. 

Zur Bedeutung von Laufkafern als Gegenspieler von 
Rapsschadlingen 

Viele Laufkafer gelten aufgrund ihrer Biologie als naturli
che Antagonisten von Rapsschadlingen. Von besonderer 
Bedeutung ist dabei das raumliche und zeitliche Aufein
andertreffen von Raubern und Beute. Im Rahmen eines 
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EU-Projektes wurde dies in einem Freilandversuch unter
sucht. 

Die bisherigen Ergebnisse ermbglichen Aussagen zum 
Schadlingsbefall der Pflanzen, zur Anzahl der aus den 
Rapsbluten zu Boden fallenden Schadlingslarven, zum 
Artenspektrum der Laufkafer und zum zeitlichen sowie 
raumlichen Auftreten von Raubern und Beute. Ober die 
Schlupfraten der neuen Schaderregergeneration kann das 
AusmaB der Schadlingsreduktion in Abhangigkeit von der 
Pradatorendichte ermittelt werden. Im Zeitraum von Mai 
bis November wurden Pradatoren lebend gewonnen und 
fur Laborversuche zur Untersuchung ihrer Konsumraten 
und Nahrungspraferenzen eingesetzt. Hierbei erfolgte ei
ne Konzentration auf die haufigsten und bezuglich der 
Reduktion der Rapsschadlinge potenziell bedeutendsten 
Laufkafer- und Kurzflugelkaferarten (7 Arten) und die 
wichtigsten Rapsschadlinge (Rapsglanzkafer - Meligethes 
aeneus, Gefleckter Kohltriebrussler - Ceutorhynchus palli
daetylus, Kohlschotenmucke - Dasineura brassicae). 

Um die Akzeptanz pflanzlicher Ernahrung bei den Pra
datoren zu testen, wurden Samenkbrner angeboten. Es 
ergaben sich signifikante Unterschiede zwischen den ver
schiedenen Lauf- und Kurzflugelkaferarten sowohl im 
Hinblick auf die taglichen Konsumraten als auch auf die 
Nahrungswahl und den Grad des Konsums pflanzlicher 
Zusatzkost. Dies deutet auf unterschiedliche Effizienz der 
einzelnen Laufkaferarten bei der Reduktion von Raps
schadlingslarven hin. 

Daruber hinaus wurde mit biotechnischen Verfahren (PCR) 
die qualitative Nachweisbarkeit des Verzehrs des Raps
glanzkafers getestet. Bei verschiedenen Laufkaferarten 
gelang es nach erfolgreicher Extraktion des Erbgutes die 
DNA von vorher verzehrten Rapsglanzkaferlarven nach 
langeren Zeitintervallen spezifisch nachzuweisen. Im Frei
land gesammelte Pradatoren konnten somit in der Folge
saison hinsichtlich ihres Beutespektrums analysiert und 
bezuglich ihrer Bedeutung als naturliche Antagonisten, 
z. B. von M. aeneus, beurteilt werden. 

Anwendung van Strahmulch zur Reduzierung van 
Virusinfektianen in pflanzkartaffeln 

Im Okolandbau gibt es kaum MaBnahmen, Blattlause zur 
Einschrankung der Virusinfektion im Pflanzkartoffelbau 
direkt zu bekampfen. Fruhes Pflanzen mit Vorkeimen und 
fruhes Roden konnen zwar den Zeitraum einer moglichen 
Virusinfektion einschranken, nicht aber den Zuflug von 
Blattlausen verhindern. In Praxisbetrieben wurde an drei 
Standorten die Wirkung einer Ausbringung von Stroh
mulch auf den Blattlauszuflug gepruft. Strohmulchauf
lagen verandern in entscheidener Weise das Besiedlungs
verhalten virusubertragender Blattlause. In Braunschweig 
wurden Parzellen mit hohem Strohaufwand, niedrigem 
Strohaufwand und ohne Stroh untersucht. Es wurde 
auBerdem untersucht, inwieweit das Vorkeimen der Kar
toffeln in Verbindung mit Strohmulch Einfluss auf die 
Virusinfektion hat. 

Aufgrund der Sommertrockenheit und geringem Blatt
lauszuflug gab es zwischen den Varianten im Gegensatz 
zu den vorherigen Jahren kaum Unterschiede in der 
Anzahl anfliegender Blattlause. Durch Strohmulch wurde 

wie auch in den Vorjahren das Blattlausauftreten 
reduziert. lnteressant war, dass 2003 wie schon im Vorjahr 
weniger Kartoffelkafer in den Strohmulch-Varianten auf
traten. 

Prufung der Widerstandsfahigkeit von Getreide- und 
Kartaffelsarten 

Ein wichtiger Bestandteil eines umwelt- und verbrau
cherorientierten Pflanzenschutzes ist die Kenntnis uber die 
Widerstandskraft landwirtschaftlicher Kulturpflanzen ge
genuber pilzlichen Krankheitserregern und tierischen 
Schadlingen. Diese lnformationen sind besonders fur die 
landwirtschaftliche Praxis von lnteresse und bilden sowohl 
fur den integrierten als auch fur den bkologischen Anbau 
eine wesentliche Entscheidungsgrundlage. 

Widerstandsfahigkeit gegen Ful3-, Blatt- und 
Ahrenkrankheiten des Getreides 

Ausbildung eines Pyknidiums von Septoria tritici auf der 
Blattoberflache anfalliger Weizensorten 

Zur Einstufung von Sorten und Zuchtstammen von Weizen 
und Triticale hinsichtlich ihrer Anfalligkeit gegen Halm
basis-, Blatt- und Ahrenkrankheiten werden Resistenzpru
fungen mit kunstlicher lnfektion durchgefuhrt. Dabei wer
den jahrlich ea. 220 Winterweizensorten hinsichtlich ihrer 
Anfalligkeit gegen Pseudocercospore/la herpotrichoides, 
Septoria tritici, Drechs/era tritici-repentis, Septoria nodo
rum, Fusarium cu/morum und Fusarium graminearum 
mehrortig gepruft. Bei den ea. 40 Sommerweizen- und ea. 
35 Triticalesorten erfolgt eine Resistenzprufung gegen 
Septoria tritici, Drechs/era tritici-repentis, Septoria nodor
um, Fusarium culmorum und Fusarium graminearum. 

Neben der Widerstandskraft gegen P. herpotrichoides und 
D. tritici-repentis besitzt zurzeit die Resistenzprufung ge
gen die Partielle Taubahrigkeit, hervorgerufen durch Fusa
rium culmorum und F. graminearum, die groBte Bedeu
tung. Unter Berucksichtigung der wesentlichen Einfluss
faktoren wie Vorfrucht, Bodenbearbeitung, Witterung
und pflanzenschutz stellt die Sortenwahl die wichtigste
Moglichkeit im Rahmen eines integrierten Bekampfungs
ansatzes dar. Das beinhaltet fur Weizen und Tritica/e so
wohl die Vermeidung des Ahrenbefalls einschlieBlich der
Ertragsabsicherung als auch die Vermeidung einer
Myoktoxinbelastung im Erntegut. Von den nach deut-



Einzelahrchenbefall durch Fusarium cu/morum an 
Weizen 

schem Sortenrecht zugelassen Winterweizensorten erwie
sen sich die Sorten 'Bussard', 'Enorm', 'Okostar', 'Petrus 
Romanus', 'Vergas' sowie 'Dream' und 'History' als gering 
anfallig. Die Untersuchungen zur Anfalligkeit von Triticale 
zeigten, dass mit 'T icino', 'Boreas', 'Piano' und 'Lamberto' 
gering anfallige Sorten zur Verfi.igung stehen. Die Unter
suchungen konnten auch zeigen, dass Triticale neben Wei-

zen zu den gegeni.iber Fusarium gefahrdeten Kulturen zu 
zahlen ist. Nur durch den Anbau neuer, resistenter Sorten 
kann langfristig das Mykotoxinrisiko im Erntegut und die 
daraus resultierende Gefahrdung fur Mensch und T ier 
sowie die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 
reduziert werden. 

Auftreten und Bekampfung von Ahrenfusarien in 
Sommerbraugerste 

Pilze der Gattung Fusarium (F. graminearum, F. culmorum) 
kbnnen die Ahre der Sommergerste befallen. Hierbei blei
chen nach der Blute einzelne Ahrchen aus (partielle 
Taubahrigkeit). Je nach Zeitpunkt des Befalls kommen alle 
Schadabstufungen vor, die von Ki.immerkorn bis hin zu 
tauben Ahrchen fi.ihren. Als Einflussfaktoren fur das Auf
treten von Ahrenfusariosen kommen neben Vorfrucht, 
Bodenbearbeitung und Sortenwahl auch Witterung (Be
regnung) und Fungizidanwendung in Betracht. 

Im Berichtsjahr herrschten zur Zeit der Blute der Som
mergerste sehr trockene Witterungsbedingungen vor, so 
dass es trotz Maisstoppelinokulation zu keiner nen
nenswerten lnfektion kam. Dari.iber hinaus wurde das Ern
tegut der Sommergerste auf das vom Pilz gebildete 
Deoxynivalenol (DON) untersucht. Die DON-Gehalte lagen 
im Mittel der Ernteproben bei 61 ppb. Durch eine 
Beregnung wahrend der Vollbli.ite und nati.irliche lna
kulation mit Maisstoppeln erhbhte sich der DON-Gehalt 
um 50 % auf 123 ppb. 

In weiteren Feldversuchen wurde im Jahr 2003 mit einer 
ki.instlichen Spruhinokulation (F. culmarum) gearbeitet. 
Diese fi.ihrte im Vergleich zu den Vorjahren aufgrund der 
trackenen Witterungsbedingungen zur Zeit der Blute zu 
einem 80 % niedrigeren Fusariumahrenbefall. Der sich da
raus ergebene DON-Gehalt sank im Gegensatz zum letz
ten Jahr um 60 % auf 2,7 ppm. Durch eine Fungizidbe
handlung mit CARAMBA® in BBCH 61/65 unter ki.inst
lichen Befallsbedingungen konnte der Fusariumahren
befall um bis zu 89 % auf 0,45 % und gleichzeitig auch der 

Anfaliig:Ceit von \Ni11te1wei2�n- und W!ntertriticalesorl:en 
gegeniiber Ahrei1flisarium (F. culmorum u. F. gramineerum} 

DON-Gehalt der Korner um bis 
zu 85 % auf 404 ppb gesenkt 
werden. 
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Anfalligkeit van Winterweizen- und Triticalesorten gegeniiber Fusarium culmorum 
und Fusarium graminearum (Resistenzprufung 2002 und 2003) 

I 
Virulenzen und Diversitaten 
von Pathogenpopulationen des 
Weizengelbrosts und Roggen
braunrosts 

Weizengelbrost, Puccinia striifor
mis, und Roggenbraunrast, Pucci
nia recondita, gehbren weltweit 
zu den bedeutendsten Blatt
krankheiten des Getreides und 
kbnnen zu erheblichen Ertrags
und QualitatseinbuBen fi.ihren . 
Gelbrost ist einem starken Selek
tionsdruck durch eine Vielzahl 
van Resistenzgenen auf Seiten 
des Wirtes ausgesetzt. Die Braun
rastpapulatian kann sich hinge
gen nahezu ohne Wirtsselektion 
entwickeln, da die verbreiteten 
Roggensorten Ober keinerlei 
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wirksame Resistenzgene verfi.igen. Dies fi.ihrt zu gravie
renden Unterschieden zwischen beiden Pathogenpopula
tionen. lnsgesamt wurden 164 Gelbrost- und 380 Braun
rostisolate aus alien deutschen Anbauregionen analysiert. 
Untersuchungen zur Virulenzfrequenz (Haufigkeit virulen
ter Reaktionen aller getesteten Isolate auf einer Differen
tiallinie) ergaben, dass fi.inf Gelbrost-Differentiallinien noch 
eine gute und vier Linien (Yr5, Yr10, Yr15 und SPA) eine 
vollstandige Resistenz gegeni.iber alien getesteten lsolaten 
aufwiesen. Beim Roggenbraunrost konnten keine voll
standig resistenten Linien ermittelt werden. Der Anteil 
hochvirulenter Isolate ist beim Roggenbraunrost we
sentlich hbher als beim Weizengelbrost. Wahrend beim 
Gelbrost regionale Unterschiede hinsichtlich der Wirk
samkeit einzelner Resistenzgene festgestellt werden konn
ten, treten derartige Unterschiede beim Braunrost nicht 
auf. 

Wirksame rassenspezifische Resistenzgene stehen fur bei
de Pathogene nur in begrenztem Umfang zur Verfi.igung. 
Sie sollten entweder als Kombination mehrerer Gene 
(Pyramidisierung) oder in Verbindung mit rassenunspezifi
schen (quantitativen) Resistenzen zi.ichterisch genutzt 
werden, um die Dauerhaftigkeit der Schutzwirkung zu 
erhbhen. Da kurzfristig nicht mit einer Vielzahl braun
rostresistenter Roggensorten zu rechnen ist, werden auch 
zuki.inftig intensive Bestandeskontrollen und die gezielte 
Anwendung von Fungiziden bei der Bekampfung des 
Roggenbraunrostes im Vordergrund stehen mi.issen. 

Auftreten von Ramu/aria col/o-cygni, dem Erreger der 
Ramu/aria-Blattflecken an Wintergerste 

In den letzten Jahren trat die Ramu/aria-Blattflecken
Krankheit an Wintergerste alljahrlich besonders in Bayern, 
Baden-Wi.irttemberg, Hessen, Si.id-Niedersachsen und im 
Oldenburger Raum auf. Es sollte daher untersucht werden, 
ob sich der vermutete Zusammenhang zwischen Nieder-

schlagsintensitat und dem Auftreten von Ramu/aria
lnfektionen bestatigen !asst. In den neuen Bundeslandern 
kam es bisher lediglich in feuchten Jahren zu einem schwa
chen Befall. Die Niederschlage im Osten Deutschlands lie
gen weit unter denen, die im West- und Si.idteil Deutsch
lands fallen. Die Untersuchungen ergaben einen schwa
chen Befall der unteren Blattetagen in den untersuchten 
Regionen Bayerns und Niedersachsens im Stadium BBCH 
37/39, der sich infolge der Trockenheit, die im Berichtsjahr 
auch in den untersuchten Regionen herrschte, nicht wei
terentwickelte. Im spateren Stadium BBCH 65 konnte an 
den Blattetagen F-1 und F kein Befall gefunden werden. 
Die Ramu/aria-Blattflecken-Krankheit trat erst nach 
Niederschlagen auf, die es dem Pilz ermbglichten, bis zum 
spateren Stadium BBCH 75 die Blattetagen F-1 und F zu 
besiedeln. Bis auf den Versuchsort Loitersdorf in Bayern, 
wo starkerer Befall auftrat, blieb es bei einem geringen 
Auftreten des Pilzes. Ki.inftige Untersuchungen mi.issen 
klaren, welche Rolle Regen und Tau fur die Pathogenese 
spielen. 

Widerstandsfahigkeit von Kartoffeln gegenuber 
Phytophthora infestans 

Im Jahr 2003 wurde die Methodik zur Bestimmung der 
Krautfauleanfalligkeit an Kartoffeln weiterentwickelt. Die 
Bewertung neuer Sortenkandidaten und eines Referenz
sortiments hinsichtlich der Krautfauleanfalligkeit kann nun 
auch im Freiland erfolgen. Eine hochanfallige Kartoffel
sorte wurde mit einem Gemisch verschiedener Phytoph
thora infestans-Pathotypen ki.instlich inokuliert, um so, zu
sammen mit einer intensiven Beregnung, einen hohen 
lnfektionsdruck auf die zu pri.ifenden Sorten auszui.iben. 
So lieferten die Feldversuche trotz Trockenheit aus
sagekraftige Ergebnisse zur Beurteilung von Kartoffel
sorten. 

[J!Yr8 (Compair) 
0Yr7+ (Reichersberg) 
DCV (Carstens V) 

Schorfanfalligkeit bei Kartoffeln 

Zur Pri.ifung der Widerstands
fahigkeit von Kartoffeln gegen
i.iber dem bakteriellen Schorfer
reger Streptomyces scabies wur
de der Schorferreger in Fli.issig
kultur kultiviert und in Sandgra
ben (Schorfgraben) gleichmaf3ig 
verteilt. In diese Schorfgraben 
wurden insgesamt 94 vom Bun
dessortenamt gelieferte Kartof
fellinien gepflanzt. 

70 

� 50 
& 
� �o

5 30 

� 20 

10 

DI Yr6+2 (Heines Peko) 
CIYr7 (Lee) 

0�-= ...... ...;;;=---= ...... ...;;;=-...--= ...... ...;;;=-..,_.-=;;...,....;;;=--t 
BW BY NI ST SN MV NRW TH 

Bundeslander 

Virulenzfrequenz regional wirksamer Gelbrost-Resistenzgene in ausgewahlten 
Bundeslandern 

Wegen der extrem trockenen 
Wettersituation im Berichtsjahr 
musste ausgiebig bewassert wer
den. Bei den im Herbst geern
teten Knollen zeigten neun Kar
toffellinien keinerlei Schorfsymp
tome, wahrend sieben Kartoffel
linien einen extrem starken 
Scharf-Befall aufwiesen. 



Resistenz von Kartoffeln gegenuber Kartoffelkrebs 
und Nachweis von Dauersporangien im Boden 

Im Berichtsjahr wurden fur das Bundessortenamt 21 Kar
toffelzuchtstamme und im Auftrag von Zi..ichtern acht 
Kartoffelzuchtstamme/Sorten im Rahmen der Hauptpri..i
fung auf Resistenz gegeni..iber den in Deutschland wichti
gen vier Pathotypen (1, 2, 6, und 18) im Labor nach der 
Glynne-Lemmerzahl-Methode untersucht. 18 Stamme 
zeigten deutliche Resistenzmerkmale gegenuber dem 
Pathotyp 1. Lediglich ein Zuchtstamm reagierte mit Resis
tenz gegeni..iber den drei Pathotypen 1, 2 und 6. Da in 
Deutschland vorwiegend Krebsherde mit den Pathotypen 
2, 6 und 18 vorkommen, sind fur die Bekampfung des 
Kartoffelkrebses insbesondere Sorten mit Resistenz gegen 
diese drei Krebspathotypen erforderlich. Der prophylakti
sche Anbau resistenter Sorten ist die wichtigste MaB
nahme gegen den Kartoffelkrebs und dessen Ausbreitung. 

Im Rahmen der Vorprufung wurden nach gieicher 
Methodik wie bei der Hauptprufung 272 Kartoffelzucht
stamme im Auftrag von privaten Zuchtern bzw. fur die 
Bundesanstalt fur Zi..ichtungsforschung an Kulturpflanzen 
auf ihr Verhalten gegeni..iber 5. endobioticum (i..iberwie
gend Pathotyp 1) untersucht. Hierbei zeigten 43,4 % der 
Kartoffelzuchtstamme bzw. der Genotypen deutliche 
Anfalligkeitssymptome. Fur die Krebshauptprufung beim 
Bundessortenamt durfen nur Kartoffelzuchtstamme mit 
Resistenzreaktionen gegeni..iber dem Pathotyp 1 oder an
deren Pathotypen angemeldet werden. 

Die Methode der mikroskopischen Bodenuntersuchung 
auf Krebsdauersporangien nach dem Nasssiebverfahren 
wurde im Berichtsjahr verbessert. Gesundheitsschadliche 
Substanzen fur die Trennung der Dauersporangien von 
den Bodenpartikeln wurden durch Kalziumchlorid ersetzt, 
durch Einsatz von Farbreagenzien (z. B. Lactophenol
blaulosung) wurde das Erkennen lebender Dauerspo
rangien unter dem Mikroskop erleichtert. 

Aufgrund der Reaktion der Differentialsorten unter Labor
und Feldbedingungen konnten die im Berichtszeitraum 
gemeldeten funf neuen Krebsherde den Pathotypen 2 
und 6 zugeordnet werden. 

Erfassung des Schneckenbesatzes in Winterrapsfeldern 

Die wirtschaftliche Bedeutung des Winterrapsanbaus ist in 
den letzten Jahren enorm gestiegen, die Anbauflache 
wurde in Deutschland auf i..iber 1 Mio. ha ausgedehnt. Der 
inlandische Bedarf an Raps als Rohstoff fur das anerkannt 
gesunde Rapsspeiseol und fur die Produktion von 
Biodiesel konnen derzeit nicht durch die einheimische 
Produktion gedeckt werden. Demzufolge ist von einer 
weiteren Ausdehnung des Rapsanbaus auszugehen. Dies 
kann allerdings zu einer Zunahme von Schadlingen und 
Krankheiten des Rapses fuhren. Die Erarbeitung von 
Problemlosungen fur eine nachhaltige, umweltvertragliche 
und wirtschaftliche Produktion ist erforderlich. In diesem 
Zusammenhang ist die Entwicklung von Methoden zur 
Abschatzung des Auftretens von Schnecken auf Acker
flachen zu sehen. Verfahren, die den Schneckenbesatz im 
Boden erfassen und andere, die Aussagen uber die 
Aktivitat des Schadlings ermoglichen, wurden gepri..ift. Die 

Untersuchungen wurden im Rahmen eines Gemein
schaftsprojektes durchgefuhrt. 

Von Juli bis Oktober 2003 wurden zwei Methoden zur Er
mittlung der Schneckendichte im Boden und der Akti
vitatsdichte auf der Bodenoberflache an drei Standorten 
(2 x Mulchsaat, 1 x Direktsaat) in der naheren Umgebung 
von Braunschweig und im nordlichen Harzvorland unter
sucht. Fur die Flutungsmethode wurden mit Hilfe eines 
Spatens Erdquader entnommen, in KunststoffgefaBe 
i..iberfi..ihrt und i..iber einen Zeitraum von drei Tagen geflu
tet, um so die im Boden befindlichen Schnecken auszu
treiben. Zur Erhohung der Lockwirkung wurde die Bo
denoberflache im GefaB mit Kohlrabischeiben belegt. Die 
Schneckendichte wurde mit sog. DAT's (Defined area 
traps) erfasst. Hierfur wurde die nach auBen durch einen 
Kunststoffring begrenzte Erdoberflache mit Schnecken
korn bestreut und mit einer Schneckenmatte abgedeckt, 
um Schnecken aus dem eingeschlossenen Erdreich hervor
zulocken. Die Aktivitatsdichte auf der Bocienoberflache 
der Rapsfelder wurde mit Schneckenmatten und auf 1 m2 

groBen mit Schneckenkorn ausgestreuten Flachen ermit
telt. 

Aufgrund der fang anhaltenden Trockenheit des Sommers 
2003 wurden wesentlich weniger Schnecken erfasst als im 
Vorjahr. Die meisten lndividuen wurden in der Direktsaat 
gefunden. Dies wird auf die fehlende Bodenbearbeitung 
und den hohen Anteil von Pflanzenri..ickstanden auf der 
Bodenoberflache zuri..ickgefuhrt. Die auf den Versuchsfel
dern erfassten Rapsschaden zeigten eine gute Uberein
stimmung mit den ermittelten Aktivitats- und Schnecken
dichten. Die angewendeten Methoden waren fur die er
fassten Gattungen Deroceras und Arian gleich gut ge
eignet. Mit Hilfe der Flutungsmethode konnten sehr viel 
hohere Schneckendichten im Boden ermittelt werden als 
mit DAT's. Mit beiden Methoden werden Jungschnecken 
im Boden erfasst, die fur die Vorhersage der Populations
entwicklung besonders von Bedeutung sind. Untersucht 
wird auch, in wie weit sich die Anwendung von Fungizi
den und Wachstumsreglern durch den Anbau von resisten
ten Sorten verringern !asst, wie sich verschiedene Boden
bearbeitungssysteme auf das Auftreten und das Schad
maB auswirken und warum bisher unbedeutende Erreger, 
wie Verticillium longisporum, zunehmend starker auftre
ten. 

Jungschnecke (rechts: Streichholzkopf) 
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Schaden an Bienenvolkern durch Pflanzenschutzmittel 

Nach Pflanzenschutzgesetz § 33 Abs. 2 Nr. 8 hat die BBA 
die Aufgabe, Bienen auf Schaden durch die Anwendung 
zugelassener Pflanzenschutzmittel zu untersuchen. Im Be
richtsjahr gingen in der Untersuchungsstelle fur Bienen
vergiftungen 217 Einsendungen mit insgesamt 645 Proben 
ein (bestehend aus: 305 Bienen-, 323 Pflanzen-, 10 Wa
benproben und 7 sonstigen Proben). Die Bienen- und 
Pflanzenproben wurden in einem Biotest mit den Larven 
der Gelbfiebermi..icke Aedes aegypti L. auf Anwesenheit 
bienentoxischer Substanzen getestet. Die Bienenproben 
wurden auBerdem auf Befall mit dem Darmparasiten 
Nosema apis Zander untersucht. Bei den Fri..ihjahrseinsen
dungen wurde eine deutliche Zunahme des Befalls fest
gestellt. Zur Eingrenzung der Schadensursache wurde bei 
den Bienenproben eine Analyse des Pollens aus dem 
Haarkleid der Bienen vorgenommen. 

Die groBte Zahi der Schaden entstand durch die Anwen
dung von bienengefahrlichen Pflanzenschutzmitteln in 
Speisekartoffeln. Ende Juli kam es insbesondere in nieder
sachsischen Speisekartoffelkulturen aufgrund der andau
ernden hohen Temperaturen zu einer explosionsartigen 
Vermehrung van Blattlausen. Gleichzeitig versiegten durch 
die mit den hohen Temperaturen verbundene Trockenheit 
beinahe alle Trachtquellen der Bienen, so dass sie auf den 
van den Blattlausen in groBen Mengen produzierten Ho
nigtau ausweichen mussten. Da zur Bekampfung der 
Blattlause die als nicht bienengefahrlich eingestuften 
Praparate PIRIMOR und PLENUM nicht zur Verfi..igung 
standen, wurden van zahlreichen Anwendern bienenge
fahrliche Praparate angewendet, die fur dieses Anwen
dungsgebiet nicht zugelassen sind. Durch die Kontami
nation der Honigtauvorkommen kam es daraufhin zu den 
umfangreichsten Bienenvergiftungen der letzten 15 Jahre. 
Die ermittelten Bienenschaden durch die Anwendung van 
Pflanzenschutzmitteln verteilten sich wie folgt auf die 
Kulturen: 119 in Kartoffeln; 10 in Raps; 4 in Obst; 10 in 
anderen Kulturen. In 11 Fallen wurde Frevel vermutet. 

Honigbiene auf einer Rapsbli.ite 

Auswirkungen von Bt-Mais auf Dipteren als 
Streuzersetzer 

Im Rahm en des BM BF-Forschungsverbundvorhabens 
,,Sicherheitsforschung und Monitoringmethoden zum 
Anbau von Bt-Mais" wird am lnstitut das Teilprojekt 
,,Auswirkungen van Bt-Mais auf die Zersetzungsleistung 
saprophager Dipteren" bearbeitet. Da saprophage Dipte
renlarven als wichtige Zersetzerorganismen potenziell 
durch die Aufnahme van Bt-Toxinen beim Abbau der 
Pflanzenstreu gefahrdet sind, werden verschiedene Ebe
nen der Mineralisierung der Pflanzenstreu untersucht. Der 
Versuch umfasst die Varianten: ,,Bt-Mais-Sorte 'Novelis'", 
,,isogene Maissorte 'Nobilis'" und die ,,isogene Maissorte 
'Nobilis' mit lnsektizidanwendung (Pyrethroid)" . 

Zwischen Ernte und Aussaat 2001/02 schli..ipften mit 6.860 
lndividuen/m2 wesentlich mehr Dipteren als in der Vege
tationsperiode 2001. Es wurden signifikant unterschied
liche Dichten zweier Trauermuckenlarven festgestellt. Ly

coriella castanescens (mit phytosaprophagen Larven) 
schli..ipfte haufiger in der Variante 'Novelis', Scatopsciara 
atomaria (mit bakteriophagen Larven) haufiger in der 
Variante "'Nobilis' ohne lnsektizidbehandlung". 

FraBversuche mit Maispollen ergaben eine signifikant nied
rigere Verpuppungs- und Schlupfrate der Trauermi..icken
Larven, die ausschlieBlich Bt-MON 810 'Novelis'-Pollen auf
nahmen, verglichen mit der Verpuppungs- und Schlupf
rate der Larven, die mit Pollen anderer Maissorten gefut
tert wurden. FraBversuche mit Maisstreu zeigten keine sig
nifikanten Unterschiede bezi..iglich der Verpuppungs- und 
Schlupfraten der Larven zwischen Bt- und isogenem Mais. 
Eine Entwicklungsverzogerung war bei Larven, die an Bt
MON 810-Novelis Maisstreu fraBen, zu verzeichnen. Dieser 
Trend setzte sich in der Nahrungskette fort. Rauberische 
Kurzfli..igelkaferlarven (Atheta coriaria), die mit Bt
Maisstreu kontaminierte Dipteren-Larven fraBen, benb
tigten signifikant !anger bis zur Verpuppungsreife als Ka
ferlarven, die mit isogenem Maisstreu aufgezogene Dip
terenlarven zu sich nahmen. 
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lnstitut 

fur Pflanzenschutz im Forst 

Das lnstitut fi.ir Pflanzenschutz im Forst befasst sich mit
den Ursachen sowie der Verhutung und Bekampfung von 
Krankheiten und Schaden an forstlich genutzten 
Baumarten. Der Baum steht dabei als elementarer 
Bestandteil des Okosystems Wald im Mittelpunkt der 
Untersuchungen. Fragen zu Schadensursachen bei 
Baumen im offentlichen Grun und zu deren Gesunderhal
tung werden ebenfalls bearbeitet. Viele der an Forstbau
men gewonnenen Erkenntnisse k6nnen auch auf StraBen
und Parkbaume ubertragen werden. 

Es werden Untersuchungen zur Pathogenese und Epide
miologie von Krankheitserregern an Baumen durchge
fi.ihrt, wobei insbesondere solche von lnteresse sind, die 
sich in zunehmender Ausbreitung befinden (Platanen
welke) oder relativ neu im Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland etabliert sind (Kastanienrindenkrebs). 

Ebenso werden Fragen zu Schadverhalten und Popula
tionsdynamik von lnsekten und anderen Baum-Schad
lingen bearbeitet, mit besonderem lnteresse fur neu ein
gewanderte Arten (z. B. Platanennetzwanze, Kastanien
miniermotte, Wollige Napfschildlaus) und mit Augenmerk 
auf Schadlinge, deren Einschleppung droht (z. B. Asiati
scher Laubholzbockkafer). 

SchlieBlich werden Untersuchungen zur Fortentwicklung 
integrierter Forstschutztechniken durchgefuhrt, ein
schlieBlich der Suche nach praktikablen, geeigneten 
Verfahren zur Entseuchung von Holz. 

Zu den Aufgaben des lnstituts fi.ir Pflanzenschutz im Forst 
geh6rt es, neu gewonnene Erkenntnisse fi.ir eine prakti
sche Umsetzung bereit zu stellen, Handlungsempfeh
lungen bei vorhersehbaren phytomedizinischen Proble
men zu erarbeiten und somit Grundlagen zur Beratung 
von Ministerien und Bundesregierung im voranstehend 
erlauterten Fachbereich zu entwickeln. Hierfur werden 
neben der Erstellung einschlagiger Publikationen und der 
Vorstellung der Arbeiten auf nationalen wie interna
tionalen Fachtagungen auch eigenstandig fachspezifische 
Veranstaltungen durchgefi.ihrt. 

Im Rahmen der nach dem Pflanzenschutzgesetz der BBA 
zugewiesenen Zustandigkeit fur die Bewertung der 
Wirksamkeit von Pflanzenschutzmitteln werden vom 
lnstitut fi.ir Pflanzenschutz im Forst fachliche Gutachten 
(so genannte Bewertungsberichte) fi.ir Forstschutzmittel, 
Rodentizide und Repellents erstellt und an das Bundesamt 
fi.ir Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) 
weitergeieitet. 

Forstschutzsituation 

Nachdem die starken Niederschlage des Vorberichtsjahres 
sich uberwiegend positiv auf die Gesundheit der Walder in 
Deutschland ausgewirkt haben, ist durch die anhaltende 
Trockenheit im Jahr 2003 eine ungunstige Entwicklung 
eingeleitet worden. Ohne die gute Ausgangslage hinsicht-

lich der Wasserversorgung der Boden ware die Situation 
noch ungunstiger. lnsbesondere flach wurzelnde Baum
arten haben vielerorts Trockenschaden und deutliche An
zeichen von Trockenstress gezeigt. Ein Beispiel hierfur und 
ein bekanntes lndiz fi.ir die durch Wassermangel entste
henden Spannungen im Baumholz sind die lokal aufge
tretenen Trockenrisse an stehenden Fichten. 

Sehr viel gr6Bere Probleme hat allerdings die witterungs
bedingt starke Vermehrung von so genannten Sekun
darschadlingen verursacht, wobei die Borkenkafer im 
Vordergrund des aktuellen lnteresses stehen. Bei den bei
den wichtigsten rindenbrutenden Fichtenborkenkafern 
Buchdrucker (fps typographus) und Kupferstecher 
(Pityogenes chalcographus) hat bundesweit eine be
drohliche Massenvermehrung eingesetzt, die durch eine 
Reihe Klima beeinflusster Umstande ausgelost worden ist: 

- In einigen Regionen (insbesondere in Suddeutschland)
waren hohe Ausgangspopulationen der Kafer vorhan
den, die zum Teil noch von den Windwurfschaden des
Orkans ,,Lothar" stammen.

- Die guten klimatischen Entwicklungsbedingungen
haben drei Borkenkafer-Generationen nacheinander
ermoglicht. Wahrend der gesamten Vegetationsperiode
herrschten ideale Wetterbedingungen fi.ir die Schwarm
fluge der Kafer, so dass von weitreichender, teilweise
flachendeckender Verbreitung in den Fichtenbestanden
ausgegangen werden kann.

- Die Trockenheit hat die Harzproduktion und damit die
naturliche Abwehr der Baume stark reduziert. Diese
Situation hat dazu gefuhrt, dass die Borkenkafer
Bekampfung alle Forstschutz-Aktivitaten im Berichtsjahr
dominiert hat und aller Voraussicht nach auch noch in
den Folgejahren groBe Anstrengungen zur Schadensbe
grenzung zu leisten sind.

Ein zweiter Schwerpunkt im Waldschutz lag 2003 bei den 
nadelfressenden Schmetterlingen, insbesondere der 
Massenvermehrung der Nonne in den Kiefernbestanden 
des nordostdeutschen Tieflands. Allein im Land Branden
burg erstreckte sich der Befall auf 32.000 ha, von denen 
20.000 ha zur Bestandssicherung behandelt werden muss
ten. Leider stehen hierfur keine selektiv wirkenden Mittel 
mehr zur Verfugung, sondern es musste ausnahmslos auf 
breitwirksame synthetische Pyrethroide zuruckgegriffen 
werden. Da die Nonnen-Kalamitat aller Voraussicht nach 
noch weiter fortschreiten wird, ist zu hoffen, dass 
mogiichst bald wieder Mittel fur eine zielgerichtetere 
Bekampfung verfugbar sind. 

Zu den weiteren Forstschutzproblemen geh6rt im Be
richtsjahr die Vermehrung von Feld- und Waldmaikafern 
im Oberrheintal sowie die besonders in Eitel und Sauer
land auftretende Buchen-Komplexkrankheit. Im Vergleich 
zu den vorab genannten Schwerpunkten sind diese bei
den Probleme allerdings starker von lokalem lnteresse. 



Fachveranstaltungen 

Zur Beratung von Fragen im Zusammenhang mit der 
Anwendung und Bewertung von Pflanzenschutzmitteln 
hat das lnstitut fur Pflanzenschutz im Forst im Jahr 2003 
unter Einbeziehung der fachlich betroffenen Institute und 
Fachexperten vom Pflanzenschutzdienst zwei Fachbei
ratssitzungen ausgerichtet. Am 21. und 22. Oktober 2003 
tagte der Fachbeirat ,,Vorratsschutz und Nagetier
bekampfung" in Braunschweig. Im Rahmen der Sitzung 
wurden unterschiedliche Themen aus den Bereichen 
,,Bekampfung von Milben und lnsekten im Vorratsschutz" 
sowie ,.Bekampfung von frei lebenden und kommensalen 
Nagern" abgehandelt. Am 19. und 20. November 2003 trat 
der Fachbeirat ,,Forstschutz" in Braunschweig zusammen 
und befasste sich mit Themen aus allen Bereichen des 
Forst- und Waldschutzes. Zusammen mit dem lnstitut fur 
Pflanzenschutz im Gartenbau der BBA wurde am 24. und 
25. Juni 2003 in Braunschweig eine Fachtagung zur
Rosskastanien-Miniermotte durchgefuhrt. Bei dieser gut
besuchten Veranstaltung wurde der aktuelle Stand der
Forschung zur Biologie und Bekampfung von Cameraria
ohridella vorgestellt und diskutiert.

Merkblattserie 

Bereits im letzten Jahr wurde mit dem Faltblatt zum 
Asiatischen Laubholzbockkafer eine neue, von der BBA 
selbst herausgegebene Publikationsreihe ins Leben ge
rufen, die sich mit aktuellen Schadorganismen aus dem 
Bereich der Phytomedizin auseinandersetzt. Mit leicht ver
standlichen, komprimiert aufgearbeiteten Texten und 
moglichst pragnanten Bildern richten sich diese 
Merkblatter sowohl an den interessierten Laien als auch an 
den Praktiker im Pflanzenschutz. Fur den Bereich der 
,,Krankheiten und Schadlinge an Geholzen" konnte der 
Arbeitskreis Stadtbaume der Standigen Konferenz der 
Gartenamtsleiter beim Deutschen Stadtetag (GALK) sowie 
die Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Land
schaftsbau e.V. (FLL) als Kooperationspartner fur diese 
Merkblattreihe gewonnen werden. Die beiden im laufen
den Berichtsjahr neu bearbeiteten Schadlinge in dieser 
Reihe sind die Rosskastanien-Miniermotte (Cameraria 

GALK 
f'.l\ ! 

Drei der neuen im Selbstverlag herausgegebenen 
Faltblatter 

ohridella) und die Wollige Napfschildlaus (Pulvinaria 
regalis), also zwei lnsektenarten, die erst vor wenigen 
Jahren nach Deutschland eingeschleppt worden sind. Die 
Merkblatter werden einerseits gemeinsam mit den 
Kooperationspartnern vertrieben, andererseits jeweils von 
den beteiligten lnstitutionen zum Herunterladen im 
Internet angeboten. Die Faltblattserie hat starke 
Nachfrage und uberaus positive Resonanz hervorgerufen. 
Es ist vorgesehen, die Reihe mit aktuellen 
Schwerpunktthemen in dieser Konzeption fortzusetzen. 

Baum des Jahres 

Baum des Jahres 2003 war die Schwarz-Erle Alnus gluti
nosa (L.) Gaertn., ein landschaftspragendes Geholz unse
rer Auwalder und Flussufer. Als Charakterbaumart der 
Weichholzaue und bestandbildende Baumart in Bruch
waldern vermag sie wie keine andere heimische Baumart, 
abgesehen von einigen Weidenarten, Bodennasse zu ertra
gen. Mit der Ausbildung eines starken pfahlwurzelsystems 
ist sie auch bei hochstehendem Grundwasser in der Lage, 
verdichtete Lehm-, Ton- und Pseudogleyboden aufzu
schlieBen. lhre Fahigkeit, sehr viel Wasser aufzusaugen und 
Ober die Blatter zu verdunsten, pradestiniert ihren Einsatz 
im Hochwasserschutz, vergleichbar einer biologischen 
Drainage. Doch der Lebensraum dieser an extreme Stand
orte angepassten Baumart wird durch Flussbegradigun
gen und Trockenlegung vieler ehemaliger Oberschwem
mungsgebiete immer knapper. 

Neben diesen anthropogenen Ursachen konnen der 
Schwarz-Erle aber auch verschiedene andere Schadfak
toren zusetzen, die anlasslich der Ernennung zum Baum 
des Jahres in einem Obersichtsartikel vorgestellt warden 
sind (AFZ-Der Wald, 2003, S. 454-459). Die bedrohlichste 
Erkrankung ist dabei sicherlich die erst vor wenigen Jahren 
erkannte, an Gewasserlaufen oft epidemisch auftretende 
Phytophthora-Wurzelhalsfaule. Die durch den Algenpilz 
verursachten Rindennekrosen konnen zum Absterben der 
Baume fuhren, insbesondere wenn sie stammumfassend 
auftreten. Bei den Schadlingen treten neben einer Reihe 
von Blattwespen und Gallmilben zwei Kafer besonders in 
Erscheinung. Der FraB des Blauen Erlenblattkafers kann bei 

Schleimfluss am StammfuB einer Erle mit 
Phytophthora-Befall 
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Massenvermehrungen zur spektakularen, vollstandigen 
Entlaubung fuhren, ohne allerdings die befallenen Baume 
ernsthaft zu gefahrden. GroBere Schaden verursacht hier 
schon der als Erlenwurger bezeichnete Russelkafer, dessen 
L.arven in der Rinde minieren. 

BlattfraB durch den Blauen Erlenblattkafer 

Wipfeldurre an Pappeln 

Im Berichtsjahr konnte bundesweit ein epidemisches 
Auftreten des Pappel-Rindenbrandes, verursacht durch 
den Rindenpilz Cryptodiaporthe populea, beobachtet 
werden. Betroffen waren vor allem die ltalica- bzw. 
Pyramidalis-Formen der Schwarzpappel (Populus nigra). 
Das Befallsbild ist charakterisiert durch einen in der Krone 
von unten nach oben zunehmenden Anteil von Totasten, 
was zu der Bezeichnung .,Wipfeldurre" gefuhrt hat. 
Typischerweise ist der Rindenbrand durch einen einjahri
gen Krankheitsverlauf gekennzeichnet. Beim Rindenbrand 
der Pappel kann der Pilz im Folgejahr jedoch unter be
stimmten Umstanden erneut in das gesunde Gewebe ein
dringen, wodurch krebsartige Nekrosen entstehen. Als 
Folge dieser Rindennekrosen kommt es zu einer 
Degeneration und einem Absterben der Krone bis zum 
Absterben ganzer Baume. Das Auftreten der Pap
pelkrankheit in Epidemie-Schuben weist darauf hin, dass 
neben dem Erreger weitere Dispositionsfaktoren, wie 
strenge Winterfroste oder Wasserstress, eine Rolle spielen. 
Da es sich um einen sehr wirtsspezifischen Schaderreger 
handelt, kommen als GegenmaBnahmen vor allem vor
beugende Aspekte in Frage. Im Vordergrund stehen ins-

Frische Schalschaden 
durch Rotwild an 
einer jungen Esche 

besondere die Auswahl resistenter Klone und die 
Vermeidung von Trockenstress bei Jungpappeln. Daruber 
hinaus sollten Pappelquartiere nicht in der Nahe von 
Altbaumen angelegt werden, um den lnfektionsdruck zu 
mindern. Das lnstitut fur Pflanzenschutz im Forst wirkt mit 
an der Entwicklung von Konzepten zur Sanierung befalle
ner Baume, insbesondere auch zur Sicherung von 
Verkehrswegen, die durch stark geschadigte Pappeln 
gesaumt und somit gefahrdet sind. 

Untersuchungen zum Schalschutz bei Esche 

Schalenwildarten wie Reh-, Rot- und Muffelwild konnen 
bei entsprechend hoher Populationsdichte wirtschaftlich 
bedeutsame Schaden an Waldbaumen verursachen. 
Neben Verbissschaden durch Rehwild sind Schalschaden 
durch Rot- und Muffelwild besonders problematisch, weil 
sie die Stammrinde verletzen und so nicht nur den 
Holzwert reduzieren, sondern auch zu Folgeschaden wie 
Holzfaulen fuhren konnen. In Gebieten mit hohen Rot
wildbestanden ist uberwiegend die Fichte von diesen 
Schalschaden betroffen, seit einigen Jahren kommt es 
ortlich auch bei Laubholzern zu Schaden. Junge, noch 
glattrindige Eschen (Fraxinus excelsior) werden besonders 
gern vom Rotwild geschalt, was zu groBen Problemen bei 
der Auswahl so genannter Z-Baume (Zukunftsbaume) 
fuhrt. Bislang war an den betroffenen Standorten ein ri
goroser mechanischer Einzelschutz der jungen Baume 
erforderlich, dessen Anbringung und spatere Entfernung 
zeit- und geldaufwandig ist. Alternative Verfahren des 
Schalschutzes gegen Rotwildschaden in Eschenbestanden 
sind daher sehr wunschenswert. Die Voraussetzung dafur 
ist, dass die MaBnahme lange genug vor dem Schalen 
schutzt. So reicht z. B. der einmalige Anstrich mit einem 
Verbissschutzmittel in der Regel nicht aus. Zurn anderen 
sollten die Verfahren einfach in der Handhabung sein und 
keine zu hohen Kosten verursachen. Im Jahr 2001 sind in 
einem Versuchsbestand im Niedersachsischen Forstamt 
Elm erste Versuche zur Verhinderung von Rotwild
Schalschaden angelegt worden, die auf dem Prinzip der 
kunstlich induzierten Verborkung beruhen. Hierbei wird in 
Anlehnung an ein bei der Fichte bereits erfolgreich einge
setztes Verfahren die junge, glatte Rinde der Eschen ober
flachlich verwundet, so dass eine vorzeitige Verborkung 
ausgelost wird. Auch wenn es derzeit so aussieht, als ob 
das Verfahren praktikabel sein konnte, sind gesicherte 
Ergebnisse erst in einigen Jahren zu erwarten. 

Beginnende 
Verborkung nach 
oberflachlicher 
Rindenverwundung 
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lnstitut 

fur Pflanzenschutz im Gartenbau 

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

- Beratung der Agrarpolitik in Fragen des Pflanzenschut
zes im Gartenbau

- Bewertung der Wirksamkeit, Phytotoxizitat, des Resis
tenzmanagements und des Nutzens von Pflanzen
schutzmitteln fur gartenbauliche Kulturen sowie den
Haus- und Kleingartenbereich

- Mitwirkung beim SchlieBen von Bekampfungslucken in
gartnerischen Kulturen

- Untersuchungen zur Bewertung der Widerstandsfahig
keit von gartenbaulichen Kulturpflanzensorten (Gemu
se, Heil- und Gewurzpflanzen, Zierpflanzen) gegenuber
Schadorganismen

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

- Untersuchungen zur Diagnose, Biologie und Epidemio
logie bzw. Populationsdynamik der an Gemuse, Heil
und Gewurzpflanzen, Zierpflanzen und Ziergeholzen
vorkommenden Schadorganismen

- Entwicklung und Erarbeitung von nachhaltigen pflan
zenschutzkonzepten fur gartnerische Erwerbskulturen,
urbanes Grun sowie den Haus- und Kleingartenbereich

- Entwicklung von Kriterienkatalogen als Basis von Agrar
Audit-Verfahren, mit denen eine Optimierung von gar
tenbaulichen Pflanzenbausystemen im Sinne eines pra
ventiven Verbraucher- und Anwenderschutzes erfolgen
kann.

Im Mittelpunkt der Forschungsarbeiten zu Schadorganis
men an Gemuse, Heil- und Gewurzpflanzen sowie Zier
pflanzen und Ziergeholzen standen Untersuchungen zur 
Diagnose, Epidemiologie und Bekampfung von neuen 
bzw. neu eingeschleppten Schadorganismen. Dazu gehor
ten Phytophthora ramorum, ein Erreger, der insbesondere 
an Rhododendron und Viburnum ein Triebsterben verur
sacht, das Bakterium Ralstonia solanacearum an Pelargo
nien, der Echte Mehltau (Oidium sp.J an Poinsettien sowie 
die Rosskastanien-Miniermotte (Cameraria ohridella), die 
Andromeda-Netzwanze (Stephanitis takeyai) und die Wol
lige Napfschildlaus (Pulvinaria regalis).

Im Berichtsjahr wurden die Arbeiten zu zwei Projekten des 
,,Bundesprogramms Okologischer Landbau" abgeschlos
sen. Im ersten Projekt wurden Moglichkeiten zur Reduk
tion des Blattlausbefalls an Gemusekulturen durch Mul
chen mit verschiedenen Materialien in Zusammenarbeit 
mit Biobetrieben und der Universitat Hannover unter
sucht. In einem zweiten Projekt wurden okologische Kon
zepte fur den Pflanzenschutz in Baumschulen erarbeitet. 

Ebenfalls abgeschlossen wurde das Verbundvorhaben 
,,Nutzlinge", das vom lnstitut fur Pflanzenschutz im Gar
tenbau koordiniert worden war. An dem Vorhaben wirk
ten 13 Gartenbaubetriebe, die regional zu vier Projekten 
zusammengefasst waren, mit. Der Schwerpunkt lag auf 
dem Nutzlingseinsatz in Zierpflanzen. Aus den 3-jahrigen 
Ergebnissen lasst sich folgern, dass der biologische pflan
zenschutz mit Nutzlingen auch in Zierpflanzen erfolgreich 
sein kann. Aufgrund der positiven Ergebnisse wird vom 
BMVEL das Verbundvorhaben ,,Nutzlinge II" mit 25 Betrie
ben gefordert. Es baut auf den Ergebnissen des Vor
gangerprojektes auf und beinhaltet ein erweitertes Kul
turspektrum und die starkere Berucksichtigung von Krank
heiten. Ziel ist es, Gesamtkonzepte unter Einbezug der 
wichtigsten pilzlichen Krankheiten zu entwickeln. 

In Zusammenarbeit mit dem Bundessortenamt wurden im 
Jahr 2003 folgende gartenbauliche Kulturpflanzen auf ihre 
Widerstandsfahigkeit gegenuber Schadorganismen ge
pruft: 23 Mohrensorten gegenuber Alternaria dauci
(Mohrenschwarze), 12 Erbsensorten gegenuber Erisyphe
pisi (Echter Mehltau), 15 Sorten gegenuber Fusarium oxy
sporum (Erbsenwelke) und 3 Sorten gegenuber Ascochyta
pisi (Brennfleckenkrankheit), 3 Bohnensorten gegenuber 
Colletotrichum lindemuthianum (Brennfleckenkrankheit), 
2 Salatsorten gegenuber Bremia lactucae (Falscher Mehl
tau) sowie 6 Spinatsorten gegen Peronospora farinosa
(Falscher Mehltau). Neu aufgenommen wurden im Be
richtsjahr Untersuchungen zur Rassenprob!ematik von 
Bremia /actucae an Salat. 

Gemeinsam mit dem lnstitut fur Pflanzenschutz im Forst 
organisierte das lnstitut vom 24. bis 25. Juni 2003 in 
Braunschweig die internationale Fachtagung ,,Strategien 
zur Befallsreduzierung der Rosskastanien-Miniermotte im 
offentlichen Grun". Vom 4. bis 6. November 2003 gestal
tete das lnstitut daruber hinaus die 21. Tagung der Fach
referenten fur Pflanzenschutz im Gemuse- und Zier
pflanzenbau/Baumschulen. 

Aktuelles zu Krankheiten und Schadlingen an 
Zierpflanzen und Ziergeholzen 

Im Folgenden wird uber Untersuchungen berichtet, die in 
enger Zusammenarbeit mit der Abteilung fur nationale 
und internationale Angelegenheiten der Pflanzengesund
heit durchgefuhrt worden sind. 

Phytophthora ramorum und andere Phytophthora

Arten 

Der Schwerpunkt der Untersuchungen lag im Berichtsjahr 
auf sechs Hauptthemen: 

- Erarbeitung zuverlassiger Nachweismethoden fur P. ra
morum aus Pflanzengewebe, Boden und Wasserpro
ben

- Vergleichende morphologische Untersuchungen ameri
kanischer und europaischer P. ramorum-lsolate

- Kreuzungsverhalten in vitro und in viva



- Histologische Untersuchung zur Gewebebesiedlung
von P. ramorum in Rhododendrontrieben

- Untersuchungen zur Fungizidtoleranz von P. ramorum
- Untersuchungen zur Dekontamination von Recycling-

wasser aus Baumschulen mit Hilfe von Filtrationsanla
gen (FuE-Projekt).

DarOber hinaus wurde ausfuhrliches lnformationsmaterial 
zum Erreger, seiner Verbreitung und seinem Wirtspflan
zenkreis in Form von Publikationen, lnternetbeitragen und 
einem Workshop fur die Pflanzenschutzdienststellen und 
forstlichen Versuchsanstalten erstellt. Anhand von kranken 
Pflanzen, Boden und Wasserproben wurden systematisch 
die Probenahme und Aufarbeitung von Probenmaterial 
aus Praxisbetrieben fur den PCR-Nachweis, fur den 
Kodertest mit Rhododendronblattern und fur den direk
ten Nachweis optimiert. 

Die vergleichenden morphologischen Untersuchungen 
europaischer und amerikanischer Isolate ergaben, dass sich 
die Isolate hauptsachlich in ihrer Wachstumsgeschwin
digkeit unterscheiden. Die Ergebnisse der Kreuzungsver
suche deuten ebenfalls auf Unterschiede der beiden Her
kOnfte hin. Anhand histologischer Untersuchungen konn
ten erste Theorien entwickelt werden, wie sich P. ramo
rum im Gewebe von Rhododendrontrieben ausbreitet. 
Anhand der Gewebeschnitte konnte auf3erdem eindeutig 
nachgewiesen werden, dass P. ramorum in diesen Pflanzen 
Chlamydosporen bildet. 

In ersten Versuchen in vitro wurden 77 hauptsachlich 
europaische P. ramorum-lsolate auf ihre Toleranz gegen
Ober Metalaxyl (FONGANIL GOLD) untersucht. Es konnten 
eindeutig tolerante Isolate bestimmt werden. Die ersten 
Ergebnisse !assen vermuten, dass die Fungizidtoleranz 
nicht mit der Wirtspflanze und dem Jahr der lsolierung 
korreliert. Die ersten Untersuchungsergebnisse zur Filtra
tion von Recyclingwasser in Containerbaumschulen zur 
nicht-chemischen Bekampfung von Phytophthora spp. im 
Wasser deuten darauf hin, dass sich die Erreger mit diesen 
Verfahren auch unter kommerziellen Produktionsbedin
gungen aus dem Wasser eliminieren !assen. 

Phytophthora ramorum an Rhododendron 

Ralstonia solanacearum an Pe/argonium zonale 

Im Mittelpunkt der vor zwei Jahren begonnenen Unter
suchungen zu R. so/anacearum an Pelargonien standen 
Experimente zur Latenzphase und Moglichkeiten des 

Erregemachweises in symptomlosen Pflanzen. Ziel der Ar
beiten ist es, ein zuverlassiges Verfahren zur Gewinnung 
von gesundem Vermehrungsmaterial zu erarbeiten. Das 
Vorhandensein latent befallener Pflanzen ist Vorausset
zung fur die Ableitung gesicherter Aussagen Ober die Eig
nung eines Testverfahrens zum Nachweis des Bakteriums 
in der Latenzphase. Es zeigte sich, dass es experimentell 
auf3erst schwierig ist, infizierte Pflanzen zu erzeugen, die 
Ober einen langeren Zeitraum symptomlos bleiben. Nach 
gezielter lnokulation von Pelargonien durch Tauchen der 
Wurzeln in eine Suspension von R. solanacearum war die 
Symptomentwicklung stark abhangig von Temperatur 
und lnokulumdichte. Bei 18 °C zeigten Pflanzen, die mit 
den Keimzahldichten 102-104/ml inokuliert wurden, keine 
Krankheitssymptome. Auch eine anschlief3ende Tempera
turanhebung auf 23 °( fuhrte nicht zur Symptomausbil
dung. Bei einer lnokulumdichte von 106/ml entwickelten 
sich bei 18 °C deutliche Symptome. Bei 23 °C traten Symp
tome bereits bei einer Dichte von 103/ml auf. In symptom
iosen inokuiien:en Pflanzen lief3 sich R. solanacearum bis
her nicht nachweisen. Es wurden sowohl Seitentriebe als 
auch Blattstiel und Blattspreite getestet, also Proben
material, das auch fur eine Testung in Mutterpflanzenbe
standen geeignet ware. Fur das negative Testergebnis bei 
symptomlosen Pflanzen gibt es zwei Erklarungen. Ent
weder findet bei 18 °( und Bakteriendichten unter 106/ml 
keine lnfektion statt oder der Erreger besiedelt nur den 
Haupttrieb. Die Untersuchungen zur Verteilung von R. 
solanacearum in Pelargonien werden fortgefuhrt, um her
auszufinden, welches Probenmaterial bei latentem Befall 
zuverlassige Testergebnisse liefert. 

Echter Mehltau an Euphorbia pulcherrima 

Seit zwei Jahren tritt in Deutschland vereinzelt Echter 
Mehltau an Poinsettien auf. Es handelt sich um eine 
Oidium-Art, die in Deutschland nicht heimisch ist. Man 
geht davon aus, dass der Erreger in jedem Kulturjahr neu 
Ober latent befallenes Stecklingsmaterial aus Drittlandern 
eingeschleppt wird. Nach Untersuchungen zum FrOhnach
weis und der Latenzphase wurden Versuche zum Wirts
pflanzenspektrum durchgefuhrt, um zu klaren, ob diese 
Mehltauart in Deutschland von einer Kulturperiode zur 
nachsten Oberdauern kann. 

In lnfektionsversuchen unter kontrollierten Bedingungen 
wurden insgesamt 13 Euphorbia-Arten auf ihre Anfallig
keit fur Oidium sp. getestet. Das Testsortiment umfasste 
neben Arten, die unter Glas kultiviert werden, auch Frei
landstauden sowie Unkrauter der Gattung Euphorbia. 
Wahrend an E. fulgens, E. mi/ii sowie den geprOften Frei
landstauden kein Mehltaubefall auftrat, erwiesen sich die 
heimischen einjahrigen Unkrauter E. exigua und E. helio
scopia als Wirtspflanzen fur die Oidium-Art von Poinset
tien. Bei Vorhandensein dieser Unkrauter in Gewachs
hausern ware somit eine Oberdauerung des Erregers von 
einer Kulturperiode zur nachsten denkbar. Es ist daher bei 
der Poinsettienkultur darauf zu achten, dass die Gewachs
hauser frei sind von Unkrautern der Gattung Euphorbia. 
Eine Oberdauerung des Poinsettienmehltaus im Freiland ist 
weitgehend auszuschliel3en, da die genannten Unkraut
arten einjahrig sind. Nach dem bisherigen Kenntnisstand 
ist die Wahrscheinlichkeit einer Etablierung des Poinset
tienmehltaus in Deutschland gering, zumal dieser Erreger 
gut bekampfbar ist. 
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Pulvinaria regalis an Ziergeholzen 

Das erste Auftreten der nach Europa eingeschleppten 
wolligen Napfschildlaus Pulvinaria regalis Canard in 
Deutschland wurde 1989 im Rheinland beobachtet. Seit 
dieser Zeit hat sie sich weiter nach Suden und Norden aus
gebreitet und wurde im Jahre 2002 erstmals auch in 
Braunschweig an einzelnen Linden (Tilia spp.) entdeckt. 
Eine erste Erhebung im Juli 2003 zeigte, dass P regalis 
innerhalb des Stadtgebietes an verschiedenen Arten von 
Tilia und Acer sowie an Aesculus hippocastanum vor
kommt. Zurn Wirtspflanzenspektrum dieser polyphagen 
Art gehbren Baume aus 24 Familien. P regalis ist univoltin 
und besitzt ein enormes Vermehrungspotenzial. Zudem 
lassen sich die Larven aktiv mit dem Wind zu neuen 
Wirtsbaumen treiben. Durch diese Faktoren besitzt P 
regalis ein enormes Verbreitungsvermbgen. Ober das lang
fristige Schadenspotenzial und die Notwendigkeit von 
BekampfungsmaBnahmen liegen derzeit nur wenige 
Erkenntnisse vor. Unabhangig jedoch von einer moglichen 
Schadigung verschmutzen die Weibchen mit ihren weiBen 
Eisacken die Stamme und verringern zumindest den 
Zierwert der Baume. 

Wollige Napfschildlaus 

Andromeda-Netzwanze, Stephanitis takeyai, an Pieris
Arten 

Im Jahr 2002 wurde in Deutschland erstmals die Androme
da-Netzwanze Stephanitis takeyai Drake et Maa nach
gewiesen. Entdeckt wurde der bisher in Deutschland 
unbekannte Schadling an groBen Strauchern der Japani
schen Lavendelheide Pieris japonica in einem Bremer Park. 
Die befallenen pflanzen waren durch ein starkes Vergilben 
der Blatter mit anschlieBendem Blattfall auffallig gewor
den. Die Andromeda-Netzwanze stammt aus Japan und 
kommt dort an verschiedenen Gehblzen, insbesondere 
jedoch an der Japanischen Lavendelheide P japonica und 
an Lyonia el/iptica vor. In Europa trat 5. takeyai erstmals 
1994 in den Niederlanden auf. Seitdem wurde der 
Schadling in England, Polen und ltalien nachgewiesen. 
Bisher wurde die Andromeda-Netzwanze in Deutschland 
nur an Pieris- und Rhododendron-Arten beobachtet, wo
bei eine besondere Praferenz fur die Gattung Pieris zu 
bestehen scheint. Nachforschungen und Meldungen im 
Jahre 2003 brachten weitere Funde aus Hausgarten, 
Gartenbaubetrieben sowie einem Park in Bonn zu Tage. 
Dies bestatigt die Vermutungen, dass die Andromeda
Netzwanze schon starker in Deutschland verbreitet ist, als 
bisher angenommen wurde. 

Andromeda-Netzwanze 

Bundesprogramm Okologischer Landbau 

Farbige Mulchmaterialien gegen einen Blattlausbefall 
an Freilandgemusekulturen 

Ziel dieses Projektes war die die Prufung von Strohmulch 
und farbigen Mulchvliesen zur Reduzierung des Blattlaus
befalls bei verschiedenen Freilandgemusekulturen. Der 
Wirkungsweise liegt das Prinzip zugrunde, dass durch den 
Einsatz bestimmter Mulchmaterialien der Kontrast zwi
schen der potenziellen Wirtspflanze und dem Untergrund 
verandert wird. Daraufhin kann der Anflug von Blattlausen 
auf Gemusepflanzen vermindert und somit der nachfol
gende Blattlausbefall reduziert werden. Dieser Effekt kann 
durch bestimmte Farben, Strukturen oder UV-reflektieren
des Material verstarkt werden. 

Als Mulchmaterialien wurden Stroh aus bkologischem An
bau und farbige Mulchvliese (Polypropylen in Schwarz, 
Blau, Rot, Grun, Silber und WeiB) eingesetzt. Verschiedene 
Gemusekulturen wie Brokkoli, Kopfsalat, Buschbohne, 
Dicke Bohne und Mohre wurden 6kologisch angebaut 
(nach EU-Verordnung 2092/91), um die Wirkung der 
Mulchmaterialien auf verschiedene Pflanzenfamilien und 
Blattlausarten prufen zu konnen. Die Versuche fanden auf 
Versuchsflachen der Biolandbetriebe ,,Lindenhof" (Region 
Wolfenbuttel), ,,Klostergut Dibbesdorf" (Region Braun
schweig) und ,,Rosenhof" (Region Winzlar) sowie direkt 
auf Flachen der BBA Braunschweig und der Universitat 
Hannover statt. Die Versuchsdurchfuhrung und Daten
erhebung bei Strohmulch und farbigen Mulchvliesen 
wurde im Jahr 2002 durch extreme Feuchte und in 2003 
durch extreme Trockenheit erheblich beeinflusst. Bei der 
Interpretation der Ergebnisse mussen diese erschwerten 
Rahmenbedingungen beachtet werden. 

Die Versuche mit Strohmulch wurden durch das lnstitut 
fur Pflanzenschutz im Gartenbau in der Region Braun
schweig und Wolfenbuttel durchgefuhrt. Die Anzahl ge
flugelter Blattlause war in den gemulchten Parzellen bis zu 
50 % verringert. Jedoch folgte daraus nicht immer ein ver
minderter Blattlausbefall wahrend der Kulturperiode. Eine 
selektive Wirkung des Strohmulchs auf unterschiedliche 
Blattlausarten konnte nicht festgestellt werden. Das 
Auftreten weiterer tierischer Schadlinge, wie Raupen oder 
Gemusefliegen, und von Krankheiten oder Nutzlingen 
wurde durch Strohmulch nicht beeinflusst. Auch die 



Kopfsalat in farbige Mulchvliese gepflanzt 

Ertrage van strohgemulchtem Gemuse unterschieden sich 
nicht wesentlich van ungemulchtem Gemuse. 

Der Einsatz farbiger Mulchvliese wurde vom lnstitut fur 
Gemuse- und Obstbau der Universitat Hannover in den 
Kulturen Brokkoli, Kopfsalat und Buschbohne getestet. 
Neben der Bodenkonservierung und Unkrautunterdru
ckung war hier insbesondere die Wirkung der Farbruck
strahlung auf Schadinsekten und Pflanzenwachstum van 
lnteresse. Bisher haben sich innerhalb van sechs getesteten 
Mulchfarben vor allem Silber und WeiB als befallsre
duzierend im Vergleich zu der ungemulchten Kontrolle 
gezeigt. Bis auf das silberfarbige Mulchvlies wurden keine 
wesentlichen Ertragssteigerungen bei den Mulchfarben 
beobachtet. Zur Absicherung der bisherigen Ergebnisse 
sind Wiederholungen der Versuche erforderlich. 

Konzepte fur den Pilanzenschutz in okologisch wirt
schaftenden Baumschulen 

Ziel des Projektes war die Zusammenstellung der aktuellen 
Daten und Erfahrungen zum Pflanzenschutz in okologisch 

Geholzquartier in einer Okobaumschule 

Buschbohne• 
Erbse' 

Ertse• 
Erbse• 

Col/etotrichum lindemuth1anum (1.) 
Erysiphe p,s, 
Fusanum oxysporum f sp pis, (Rasse 1) 
Ascochyta p1S1 (Rasse C) 

wirtschaftenden Baumschulen. Fur diese Produktionsform 
fehlte bisher ein Oberblick Ober die Schadensursachen 
sowie Ober die Praxiserfahrungen mit vorbeugenden und 
direkten Bekampfungsverfahren. Im Rahmen des Projektes 
wurden umfassende Literatur- und Adressenrecherchen 
durchgefuhrt sowie lnformationen Ober okologisch 
wirtschaftende Baumschulen und zu den Richtlinien einer 
okologischen Wirtschaftsweise in Baumschulen zusam
mengetragen. Daruber hinaus wurden umfangreiche Be
fragungen von Betriebsleitern okologisch wirtschaftender 
Baumschulen und van Beratern anhand standardisierter 
Fragebogen durchgefuhrt. Die Baumschulen der befrag
ten 31 Betriebsleiter verteilten sich Ober die ganze Bun
desrepublik Deutschland. Samit wurde erstmalig ein um
fassender Oberblick Ober die aktuelle Situation der okolo
gisch wirtschaftenden Baumschulen mit dem Schwer
punkt Pflanzenschutz erstellt. Auf der Grundlage dieser 
Daten sollen zukunftig Konzepte fur den Pflanzenschutz 
in diesem Produktionsbereich erarbeitet werden. Im Jahr 
2003 wirtschafteten 44 Baumschulen in Deutschland oko
logisch, dies entspricht einem Anteil van 1,2 % aller Baum
schulen in Deutschland. 

Untersuchungen zur Resistenz an gartenbaulichen 
Kulturen 

Fur einen nachhaltigen umwelt- und verbraucherorien
tierten pflanzenschutz ist die Kenntnis der Widerstands
fahigkeit gartnerischer Kulturpflanzenarten gegenuber 
Krankheitserregern und Schadlingen van auf3erordentlich 
groBer Bedeutung. Gerade bei Klein- und Kleinstkulturen 
im Gemusebau und im Anbau van Heil- und Gewurz
pflanzen sind Kenntnisse zur Sortenresistenz ein wichtiges 
Werkzeug, um lndikationslucken nachhaltig zu schlieBen. 
Das lnteresse der Praxis an Untersuchungen von Kultur
pflanzensortimenten wachst zunehmend. Die Kenntnis 
der Anfalligkeit der Sorten wird fur den integrierten und 
okologischen Anbau dringend benotigt. Resistente Sorten 
erleichtern auch biologische pflanzenschutzmaBnahmen, 
wie beispielsweise den gezielten Einsatz von Nutzlingen in 
Zierpflanzen- und Gemusekulturen unter Glas. 

In Zusammenarbeit mit dem Bundessortenamt werden im 
lnstitut verschiedene Sortimente gartenbaulicher Kultur
pflanzen auf ihre Widerstandsfahigkeit gegenuber einer 
Reihe von Schadorganismen gepruft. Im Rahmen der 
Wertprufung fur die Veroffentlichung in der Beschreiben
den Sortenliste wurden 23 Mohrensorten auf Resistenz 
gegenuber Alternaria dauci in einem Freilandversuch 
untersucht. Nachdem im ersten Versuchsjahr 2002 auf
grund der extremen Witterungsverhaltnisse die Erfassung 
von Sortenunterschieden hinsichtlich der Anfalligkeit fur 
die Mohrenschwarze schwierig war, wurde im Jahr 2003 
eine starkere Differenzierung beobachtet. Die Mehrzahl 

Salat• 
Sp1nat• 

Brenn!leckenkrankhe1t 
Echter Mehltau 
Fusanum-Welke 
Brennfleckenkrankhert 
Falscher Mehltau 
Falscher Mehltau 

Brem/a lactucae (BL 12, BL15 BL24) 
Peronospora fannosa f sp, spm8Cla (Rasse 2) 

3 
12 
15 

3 
2 
6 

der gepruften Sorten wurde in 
ihrer Anfalligkeit mit Bonitur
noten van 4 bis 6 bewertet. 
Keine der gepruften Sorten er
wies sich als befallsfrei. Sechs der 
23 getesteten Sorten konnten 
als gering anfallig beschrieben 
werden. Die Auswertung wurde 
zum Teil durch starken Mehl
taubefall erschwert. In der Regel 
waren die mit Mehltau befalle-

Mohre- Mohrenschwerze Alternaria dauci 23 

• Untersuchungen im Rahmen der Reg,sterprufung 
- Untersuchung im Rahman der WertprOfung tor die VerOffentlichung in der Beschreibenden Sortenliste 

Resistenzuntersuchungen an Gemuse fur das Bundessortenamt 2003 
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nen Sorten auch anfalliger fur die Mohrenschwarze. Zur 
Absicherung der Ergebnisse werden die Prufungen im Jahr 
2004 an zwei Standorten in Berlin und Braunschweig 
wiederholt. 

Die Entwicklung und Optimierung von Resistenz
prufmethoden ist eine wichtige Arbeitsaufgabe des 
Institutes und setzt grundlegende Kenntnisse zur Biologie 
und Epidemiologie relevanter Schaderreger voraus. Die 
Prufung der Widerstandsfahigkeit der Kulturpflanzensor
timente basiert auf international anerkannten, standar
disierten Prufmethoden, die in den Richtlinien der UPOV 
(lntemationaler Verband zum Schutz von pflanzenzuch
tungen) beschrieben sind. Wissenschaftliche Daten und 
methodische Erfahrungen werden in beratender Funktion 
fur das Bundessortenamt bei der Erarbeitung neuer und 
Oberarbeitung bestehender U POV-Richtlinien einge
bracht. Das schlieBt auch die Untersuchung zur Rassen
problematik ein. 

Zu diesem Problembereich wurden am lnstitut Untersu
chungen zum Falschen Mehltau an Salat aufgenommen. 
Dieser Pilz, der eine hohe Variabilitat aufweist, hat in den 
vergangenen Jahren mehrfach Resistenzen durchbrochen. 
Derzeit sind 24 Pathotypen von Bremia lactucae offiziell 
anerkannt, von denen allein in den vergangenen vier 
Jahren acht Pathotypen vom IBEB (International Bremia 
Evaluation Board) als neu identifiziert wurden. Mit einer 
deutschlandweiten Erhebung soil uber einen Zeitraum von 
drei Jahren das Virulenzspektrum von Bremia lactucae

analysiert und seine Bedeutung fur die regionalen 
Anbaugebiete gepruft werden. Im Berichtsjahr wurden 26 
Salatproben aus konventionellem und okologischem 
Anbau aus verschiedenen Anbaugebieten Deutschlands 
eingesandt. Die Untersuchungen zum V irulenzspektrum 
sind noch nicht abgeschlossen. Die ldentifizierung der 
Rassen erfolgt dabei konventionell uber ein Testsortiment. 
Daruber hinaus ist geplant, die Rassendifferenzierung mit
tels molekularbiologischer Marker zu verifizieren. 
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lnstitut 

fur Pflanzenschutz im Obstbau 

Das lnstitut fur Pflanzenschutz im Obstbau bearbeitet 
ein breites Spektrum von Forschungsthemen uber Scha
densursachen in einer Vielfalt von obstbaulichen Kulturen. 
Die Arbeiten stutzen sich wesentlich auf langjahrig ange
legte Kern- und Steinobstkulturen- sowie Beerenobstan
lagen auf dem Versuchsfeld vor Ort, der isolierten Feuer
brandversuchsanlage in Kirschgartshausen und Obstanla
gen der Praxis. Vor dem Hintergrund des Verbraucher
schutzes liegen im Rahmen der gesetzlich zugewiesenen 
Aufgaben die Arbeitsziele in der Bearbeitung von Grund
lagen der Phytomedizin, der Bereitstellung sachgerechter 
Lbsungen sowie nachhaltiger Strategien fur die Pflanzen
gesundheit und den Pflanzenschutz fur alle Anbauformen 
im Obstbau. Im Rahmen der Mitarbeit an internationalen 
Normen sind die Forschungsarbeiten ausgerichtet auf 
Pflanzengesundheit, Verbraucherschutz und Produktqua
litat. Das lnstitut erarbeitet wissenschaftlich fundierte Ent
scheidungshilfen fur die Politik, basierend auf phytomedi
zinischem Expertenwissen, zur Biologie, Diagnose und Epi
demiologie von Schadorganismen, ihrer vielfaltigen Wech
selbeziehungen und ihrer Bedeutung fur die obstbau
lichen Kulturen. 

Ein Schwerpunkt der gesetzlich zugewiesenen Aufgaben 
lag im Berichtsjahr in der wissenschaftlichen und admini
strativen Begleitung der Strategie des Bundesministeriums 
fur Verbraucherschutz, Ernahrung und Landwirtschaft 
(BMVEL) zur Bekampfung des Feuerbranderregers im 
Obstbau ohne Antibiotika. Im Rahmen des Diskussions
prozesses der Strategie sowie der Bewertung der Maf3-
nahmen wurden Stellungnahmen fur das BMVEL erarbei
tet. Ein Wissenschaftler des Institutes nahm an Sitzungen 
der Arbeitsgruppe aus Vertretern mit Pflanzenschutzfra
gen befasster Bundes- und Landesbehbrden, des konven
tionellen und bkologischen Obstbaus, des Verbraucher
schutzes, der lmkerei sowie des Umwelt- und Natur
schutzes teil. Bestandteil der zugewiesenen Aufgaben im 
Rahmen der Strategie war auch die Bereitstellung von ln
formationen zum Feuerbrand auf der Homepage der BBA. 

Im Zusammenhang mit der Organisation und Leitung von 
wissenschaftlichen Tagungen wurde der Arbeitskreis 
,,V iruskrankheiten der Pflanzen" der Deutschen Phyto
medizinischen Gesellschaft am 27. und 28. Marz 2003 im 
lnstitut fur Pflanzenwissenschaften der Universitat Hei
delberg ausgerichtet. Die Besprechung der Arbeitsge
meinschaft ,,Muttergarten und Obstpflanzenzertifizie
rung (AGMOZ)" fand unter Leitung des Institutes am 16. 
April 2003 in Dossenheim statt. Eine Wissenschaftlerin des 
Institutes organisierte und leitete die Arbeitstagung der 
IOBC/WPRS-Arbeitsgruppe ,,Pflanzenschutzmittel und 
Nutzorganismen", die vom 8. bis 10. Oktober 2003 in 
Ponte de Lima, Portugal, an der ,,Escola Superior Agraria 
de Ponte de Lima" stattfand. Es nahmen uber 80 T eil
nehmer aus zwblf Landern teil (Osterreich, Belgien, Kana
da, Frankreich, Deutschland, ltalien, Polen, Portugal, Spa
nien, Schweiz, Niederlande, Grof3britannien). Die Tagung 
beinhaltete Workshops mit begrenzter Teilnehmerzahl, in 
denen spezifische Themen bearbeitet wurden, und den 
Vortragsteil, der fur alle Teilnehmer zuganglich war. 

Das lnstitut war am ,,Bundesprogramm Okologischer 
Landbau" beteiligt. Bearbeitete Fragestellungen waren die 
Bekampfung der Kirschfruchtfliege mit entomopatho
genen Nematoden und Auswirkungen von Bekampfungs
strategien gegen die Apfelsagewespe auf die Blut
lauszehrwespe und andere Nutzlinge. Ein weiteres For
schungsprojekt des Bundesprogrammes beschaftigte sich 
mit ,,Untersuchungen zum Einsatz alternativer Stoffe zur 
Regulierung des Apfelschorfes" und wurde in Kooperation 
mit der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt fur Wein
und Obstbau, Weinsberg, durchgefuhrt. Diese Unter
suchungen standen im Zusammenhang mit der Anwen
dungsproblematik von Kupferpraparaten im bkologischen 
Obstbau. 

Im Rahmen der Forschungsaktivitaten zur Erarbeitung von 
Lbsungen fur die Bekampfungslucke ,,Kirschfruchtfliege" 
nahm eine Wissenschaftlerin des Institutes an einem Work
shop in Kanada teil. Der Workshop mit dem Thema 
,,Fruchtfliegen der gemaf3igten Klimazonen: Okologie, 
Verhalten und Bekampfung" fand wahrend der Jahresta
gung der entomologischen Gesellschaften von Kanada 
und British Columbia statt. Auf3erdem beteiligte sich die 
Wissenschaftlerin an einer lnformationsveranstaltung fur 
Landwirte uber die Kirschfruchtfliege, die auf rege Re
sonanz stief3. Kirschfruchtfliegen sind im Kirschanbau die 
bedeutendsten Schadlinge. In Europa und in Nordamerika 
liegen vergleichbare Probleme hinsichtlich der Bekamp
fung vor, da in naher Zukunft die bisher eingesetzten 
breitwirksamen lnsektizide nicht mehr zur Verfugung ste
hen werden. Es besteht daher dringender Bedarf, alterna
tive und selektive Regulierungsverfahren fur die in ihrer 
Biologie sehr ahnlichen Arten der Kirschfruchtfliege zu er
arbeiten. Chancen werden vor allem gesehen in der Erar
beitung von biologischen Regulierungsverfahren mit in
sektenpathogenen Nematoden, der Optimierung von 
Gelbfallen unter Einbeziehen von olfaktorischen Reizen 
und hochwirksamen lnsektiziden (Bait & Kill) sowie in der 
Entwicklung von "Bait sprays" (Kbderspritzverfahren), d. h. 
Teilbehandlung von Kirschanlagen mit einem umwelt
freundlichen lnsektizid in Kombination mit Futterkbdern. 
Erschwerend fur die Forschung ist, dass die Etablierung 
von Laborzuchten bei alien Kirschfruchtfliegen-Arten sehr 
schwierig ist. Es besteht Anlass zur Sorge, dass die Pro
bleme in den nachsten Jahren in Deutschland noch zuneh
men, da im Jahr 2003 durch den Pflanzenschutzdienst in 
Rheinland-Pfalz im Raum Mainz-Bingen mehrere Exem
plare der nordamerikanischen Kirschfruchtfliege R. cingu
/ata festgestellt wurden. Die weitere Beobachtung der 
Verbreitung dieser eingewanderten Art ist unerlasslich. 

Die Arbeiten zur Charakterisierung der bedeutsamsten 
Aphiden-ubertragbaren Viren an Erdbeeren und zu ihrem 
Nachweis mittels PCR wurden fortgesetzt. Die vollstandi
ge Nukleinsauresequenz des Strawberry mild yellow edge
virus Isolates D74 wurde ermittelt und mit der Sequenz 
des Isolates MY18 verglichen. Von insgesamt 23 weiteren 
lsolaten wurde eine Teilsequenz im Bereich des Hullpro
teingens durch PCR vermehrt. Die phylogenetische Ana
lyse der Sequenzen ordnete die Isolate drei Gruppen zu, 



Typ-D74, Typ-9Redland und Typ-MY18. Die Untersuchun
gen fuhrten zur Entwicklung eines fur verschiedene Isolate 
validen Nachweises mittels PCR. Im Rahmen eines Projek
tes zur Untersuchung von Closteroviren als Verursacher 
der Blattrollkrankheit an Reben wurden Charakteri
sierungsarbeiten am AA42 lsolat des Grapevine leafro/1 
associated virus 7 (GLRaV-7) fortgesetzt. Zur Erforschung 
der Variabilitat von GLRaV-1, GLRaV-3 und GLRaV-7 
lsolaten wurden umfangreiche Proben aus dem In- und 
Ausland gesammelt und Nukleinsauren mit einem im 
lnstitut entwickelten Silica-Aufschlussverfahren extrahiert. 

In einem in Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-lnstitut 
fur Molekulare Genetik in Berlin durchgefuhrten Projekt 
zur Sequenzierung des Genoms des Apfeltriebsucht-Phy
toplasmas konnte die Ermittlung der Sequenz weitgehend 
abgeschlossen werden. Die verbleibenden Arbeiten erstre
cken sich hauptsachlich auf das SchlieBen von Lucken und 
die Analyse der Sequenz, hauptsachlich auf metabolisch 
und phytopathologisch relevante Gene. Diese Arbeiten 
sind fur die weitere Erforschung der Krankheit und ihre 
Bekampfung von Bedeutung. 

Kinetische Ausloser der Ascosporenausschleuderung 
von Venturia inaequalis (Cke.) Wint. 

Der Apfelschorferreger, Venturia inaequalis, verursacht die 
wichtigste Mykose im Apfelanbau und kann zur Zeit nur 
mit groBem Aufwand an Pflanzenschutzmitteln bekampft 
werden. Am lnstitut wird der Schorfpilz daher seit uber 
zehn Jahren sowohl auf biochemischer als auch epidemio
logischer Ebene untersucht, um durch angewandte 
Grundlagenforschung neue Bekampfungswege zur Redu
zierung der Fungizidanwendung zu erarbeiten. 

In einem von der DFG geforderten Forschungsprojekt 
wurde die Ascosporenausschleuderung des Schorfpilzes 
unter verschiedenen Gesichtspunkten untersucht. Der 
Apfelschorfpilz bildet Fruchtkorper im gefallenen Herbst
laub erkrankter Apfelbaume und schleudert im Fruhjahr 
bei Regen Ascosporen aus. Diese verursachen auf den jun
gen Blattern und Bluten die Primarinfektionen. Ein Zu
sammenhang zwischen Regenfallen und der Ascospo
renausschleuderung wird bereits seit 80 Jahren beo
bachtet, dem Regen wird dabei eine rein benetzende 
Wirkung zugeschrieben. Tauereignisse, die ebenfalls zu 
tropfnassen Slattern fuhren konnen, sind jedoch nicht in 
der Lage, den SporenausstoB zu induzieren. Um diese Dis
krepanz aufzuklaren, wurden die kinetischen Ausloser so
wie die physiologischen Voraussetzungen der Sporen
emission untersucht. 

Um die Wirkung kinetischer Energie in Form bewegten 
Wassers zu untersuchen, wurden verschiedene Methoden 
zur Erzeugung von Wasserstromungen entwickelt. In ei
nem Stromungskanal wurden oszillierende und lineare 
Stromungen definierter Geschwindigkeiten zur lnduktion 
der Ascosporenausschleuderung aus uberwinterten pseu
dothecientragenden Blattern verwendet. Die Versuche mit 
Wasserstromungen zeigten ein ubereinstimmendes Bild 
der Geschwindigkeitsabhangigkeit der Sporenemission. 
Lineare und oszillierende Stromungen waren gleicher
maBen wirksam. Ein Schwellenwert wurde bei einer Ge
schwindigkeit von 3 mm/s erreicht. Untergetauchte Pseu
dothecien ohne zusatzliche Reizeinwirkung zeigten eine 

deutlich geringere Sporenemission. 

Pseudothecientragende Apfelblatter wurden in einer Be
schallungskammer unter Wasser fixiert und das Wasser 
durch Schalldruck in Bewegung versetzt. Es wurde eine 
umfangreiche Schwingungsbibliothek in digitaler Form 
angelegt. Sie enthielt reine Sinusschwingungen mit brei
tem Frequenzspektrum im Horbereich und im lnfraschall
bereich, uberlagerte Sinusschwingungen sowie Einzel
impulse unterschiedlicher Frequenzen. Als effektiv erwies 
sich die Beschallung mit tieffrequenten Sinustonen und 
uberlagerten Sinusschwingungen vor allem im lnfraschall
bereich, die oszillierende Wasserschwingungen bewirkten. 
Das AusmaB des SporenausstoBes war mit dem Schall
druck korreliert. Der SporenausstoB erfolgte unmittelbar 
auf die Reizeinwirkung und ohne Nachwirkung. lntervall
beschallung erwies sich als ebenso effektiv wie Dauer
beschallung, da der Effekt durch das Sporenangebot limi
tiert wurde. Nach der Quellung der Pseudothecien war 
eine Beschallung von einer Minute ausreichend, um sig
nifikanten SporenausstoB zu induzieren. Beschallung 
durch Impulse beliebiger Frequenz konnte die Sporen
emission nicht induzieren. Alie Ergebnisse deuten darauf 
hin, dass die durch den Schalldruck angeregten Wasser
stromungen die Ursache fur den SporenausstoB dar
stellen. Eine direkte Schallubertragung uber die Luft konn
te keinen induzierenden Effekt auf die Sporenemission 
bewirken, da die Wasserfilme auf den Blattern so nicht 
bewegt werden konnten. 

Uberwinterte trockene Apfelblatter wurden im Labor 
durch Bespruhen mit feinen Tropfchen, Wassertropfen 
oder durch kunstlichen Nebel benetzt. Die Ascosporen
freisetzung in die Luft zeigte unabhangig von Luftbe
wegungen oder der Benetzungsvariante in der ersten 
Stunde nach Start der Benetzung den gleichen zeitlichen 
Verlauf. Andauernde Blattnasse allein war fur eine kon
tinuierliche Sporenemission nicht ausreichend, nur durch 
Tropfen konnte uber mehrere Stunden ein kontinuierli
cher AscosporenausstoB induziert werden. Die erstmalige 
Untersuchung der Wasserkompartimente bei naturlichem 
Regen und Labortropfen-Benetzung bestatigte, dass von 
den Blattern ablaufendes Wasser immer Ascosporen 
enthielt. Eine bisher unbekannte Gr6Be, namlich die Zahl 
der in den Boden gewaschenen Sporen, konnte definiert 
werden. Durch die gleichzeitige Bestimmung des 
Ascosporengehaltes in den Luft- und Wasserkompar
timenten wurde gezeigt, dass bei hoher Regenintensitat 
sogar mehr Ascosporen ausgewaschen wurden, als in die 
Luft gelangten. Die Spritzverbreitung wurde bei Asco
sporen von V inaequa/is ebenfalls bisher noch nie quanti
tativ bestimmt. Im Spritzwasser bei prasselndem Regen 
konnten Ascosporen gefunden werden, jedoch nie mehr 
als im Luftkompartiment. Die in Wassertropfchen gefan
genen Sporen konnten entweder zu Boden gewaschen 
oder in die Luft gelangen und vom Wind transportiert 
warden sein. Hierbei konnte es sich um einen bisher nicht 
beachteten Verbreitungsmechanismus von V inaequa/is 
handeln, der von der Regenintensitat abhangig ist. Die epi
demiologische Bedeutung der Sporen im Spritzwasser ist 
noch zu klaren. 

Untersucht wurden auch die physiologischen Faktoren fur 
den SporenausstoB und fur die Wirkung von Licht und 
Dunkelheit. Durch Freilanderhebungen und Klimakam-
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merversuche wurde die diurnale Periodizitat der 
Sporenausschleuderung bestatigt. Eine Verzogerung des 
Sporenflugbeginns auf den nachsten Morgen bei nachts 
einsetzendem Regen wurde nicht beobachtet; durch 
Einfluss von Licht wurde die Sporenemission erneut 
gesteigert. Eine Konditionierung der Pseudothecien durch 
Benetzung und lnkubation bei Kammersattigung vermin
derte die Bereitschaft zum SporenausstoB in Laborver
suchen, wahrend durch die Benetzung trockener Blatter 
immer ein starker SporenausstoB hervorgerufen wurde. 
Die Konditionierung war auBerdem die Voraussetzung fur 
die Hemmwirkung der Dunkelheit. Durch Tropfen und 
Wasserstromungen wurden die Hemmwirkungen der 
Konditionierung und Dunkelheit Oberwunden. Nach lan
geren Trockenphasen kann somit im Fruhjahr auch durch 
nachtliche Regenfalle infektionsrelevanter Ascosporen
ausstoB ausgelost werden. 

Durch die gewonnenen Erkenntnisse lassen sich 
Bekampfungsansatze entwickeln. Die Erkenntnisse und 
Daten zur notwendigen lnduktionsdauer bzw. -intensitat 
von Regen und anderen Nasseereignissen fur die Sporen
ausschleuderung konnten genutzt werden, um die ver
schorften, pseudothecientragenden Apfelblatter am Bo-

Beschallungskammer mit Pseudothecien tragenden 
Blattern 
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den der Anlage mit definierten Beregnungen (zum Bei
spiel Frostschutzberegnung) in Trockenzeiten gezielt zu 
benetzen, um ein Ausschleudern der Ascosporen zu pro
vozieren. Durch zu geringe Blattnassezeiten in der Falge 
wurden die Ascosporen absterben. Das Sporenpotenzial 
fur eine nachfolgende echte lnfektionsperiode ware er
schopft oder zumindest deutlich reduziert. Ein groBer Teil 
der Ascosporen wurde Ober ablaufendes Wasser verloren 
gehen und nicht in den infektionsrelevanten Luftraum 
gelangen. 

Strategien zur Bekampfung des Feuerbrandes im 
Kernobst 

Feuerbrand ist eine Bakteriose, die durch das Enterobak
terium Erwinia amylovora hervorgerufen wird. Der Wirts
pflanzenkreis umfasst Vertreter aus der Familie der Rosa
ceae, vorwiegend der Unterfamilie Pomoidae. lnsbeson
dere Apfel, Birne, Quitte und verschiedene Ziergeholzgat
tungen kbnnen befallen werden. Nachdem das Bakterium 
Ober naturliche Offnungen oder Wunden in die Pflanze 
eingedrungen ist, vermehrt es sich in den lnterzellularen 
und im Holz. Das infizierte Gewebe stirbt bis zum Kam
bium ab und verfarbt sich im Sommer schwarz (Birne) bis 
braun (Apfel). Dieses Symptom hat der Krankheit ihren 
Namen gegeben. E. amylovora ist heute in Deutschland 
endemisch und nicht ausrottbar. Das AusmaB des Befalls 
hangt in erster Linie von den Witterungsbedingungen 
wahrend der Blute ab. In Norddeutschland tritt Feuer
brand nur sporadisch auf und stellt wegen der niedrigen 
Temperaturen zur Blutezeit keine besondere Bedrohung 
dar. Das Konzept, den Feuerbrand durch antagonistische 
Mikroorganismen zu bekampfen, ist von zentraler Bedeu
tung bei der Suche nach einem wirksamen Bekamp
fungsverfahren. Bislang konnten mit Antagonisten nur 
Wirkungsgrade gegen Feuerbrand erreicht werden, die 
deutlich unter denen mit dem Antibiotikum Strepto
mycin erreichbaren lagen. Weltweit am besten untersucht 
sind Pseudomonas f/uorescens A506 (BLIGHTBAN) sowie 
Erwinia herbicola C9-1. Weniger gut untersuchte Anta
gonisten sind nicht virulente Stamme von E. amylovora, 
Hefen, Gram positive Bakterien, wie z. B. Bacillus subtilis, 
sowie Bakteriophagen. Die Wirkungsweise dieser Antago
nisten ist allerdings noch nahezu unbekannt. 

Blutenbuschel mit Feuerbrandsymptomen 



Im Rahmen von Forschungsarbeiten konnte eine antago
nistische Wirkung von Hefen gegen Feuerbrand in Frei
landversuchen in den Jahren 2002 und 2003 nachgewie
sen werden. Die Freilandversuche werden jahrlich in Zu
sammenarbeit mit dem Pflanzenschutzdienst Baden
Wurttemberg und der Universitat Heidelberg in der Ver
suchsfeldanlange des Institutes in Kirschgartshausen unter 
praxisublichen Bedingungen an Apfelbaumen der Sorte 
'Gala' durchgefuhrt. Gepruft wurde die Wirksamkeit alter
nativer Praparate zur Bekampfung von Feuerbrand im 
Vergleich zu PLANTOMYCIN. Einzelne Baume in der Ver
suchsanlage wurden kunstlich mit einer Mischung aus drei 
E. amylovora Stammen infiziert, die als lnokulumquellen
fur die Sekundarinfektion durch lnsekten, Wind oder Re
gen dienten. Die Auswertung konzentrierte sich auf die
sekundar infizierten Baume, da diese lnfektionsart der
naturlichen am nachsten kommt. Das auf lebenden Hefen
basierende Mittel BP3012 zeigte im Jahr 2002 einen Wir
kungsgrad von 46 % bei den sekundar infizierten Baumen
und damit die starkste Befallsminderung. Mit PLANTO
MYCI N als Referenzsubstanz konnte ein Wirkungsgrad bei
den sekundar infizierten Apfelbaumen von 68 % erzielt
werden. Im Versuchsjahr 2003 erreichte PLANTOMYCIN
einen Wirkungsgrad von 71 %. Von den zu testenden
Mitteln zeigte das Hefemittel BPMC 2023 sowohl alleine
als auch in Kombination mit REGALIS (Prohexadione-Cal
cium) einen Wirkungsgrad von 52 bzw. 77 %. Das Mittel
SERENADE (B. subtilis) mit LBG 01 F34 lag mit einem Wir
kungsgrad von 57 % ebenfalls in dieser Gr6Benordnung.
Die restlichen Mittel, die getestet wurden, zeigten
niedrigere Wirkungsgrade (MENNO FLORADES (Ben
zoesaure) 43 %; BLIGHTBAN (P. f/uorescens A506) + SE
QUESTREN (Eisenpraparat) 30 %). Die erforderlichen
Grundbedingungen fur eine statistische Auswertung der
Versuche waren durch die notwendige Anzahl von Bluten
in den Versuchsgliedern sowie einem Befall von groBer
5 % in den unbehandelten Kontrollen in beiden Versuchs
jahren gegeben. Da sich die Kombination von Mitteln mit
unterschiedlichen Wirkungsmechanismen als erfolgreich
erwiesen hat, soil die Kombination von bakteriellen
Antagonisten mit dem Mittel REGALIS in Zukunft ver
starkt verfolgt werden.

Die Wirkung von Hefen gegen den Feuerbranderreger 
konnte auch in Kokulturversuchen, die in Flussigmedium 
durchgefuhrt wurden, nachgewiesen werden. Dazu wur
de den Hefen ein Wachstumsvorsprung von 24 h gegen
uber E. amylovora gewahrt und der Erregertiter zu den 
Zeitpunkten 0, 24 und 48 h nach dem Animpfen des 
Pathogens bestimmt. Bei einer Konzentration von 25 % 
kunstlichem Nektar, was den realistischen Bedingungen in 
der Blute entspricht, zeigten alle getesteten Hefestamme 
von Aureobasidium pullulans und Metschnikowia pulche
rima eine hemmende Wirkung gegen E. amylovora. Wur
den Hefe und das Pathogen gleichzeitig angeimpft, war 
der hemmende Effekt auf E. amylovora etwas schwacher 
ausgepragt. Bei 1 % kunstlichem Nektar zeigten nur die 
Stamme der Gattung M. pu/cherima eine hemmende
Wirkung auf das Feuerbrandpathogen. Beide Hefearten 
besitzen demnach eine hemmende Wirkung im Flussig
medium gegen E. amylovora. Worauf diese Wirkung im 
Einzelnen beruht, soil eingehend erforscht werden. 
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Wachstum von E. amylovora in Kokultur mit antago
nistischen Hefen 

Im Rahmen der Suche nach Verfahren zur Bekampfung 
des Feuerbrandes wurden aus Apfel- und Birnengewebe 
in Australien Levan-bildende Erwinia-Stamme isoliert, die 
nach Infiltration in Tabakblattern eine hypersensitive Re
aktion auslosen. Ahnliche Stamme wurden auch in Sud
afrika und in Deutschland aus Birnen- und Apfelbluten 

isoliert. Auf Birnenscheiben mit 

Freilandversuche 2002 Freilandversuche 2003 
geringem Saccharose-Zusatz kon
nen diese Bakterien die Ausbrei
tung von E. amylovora stark ein
schranken. Ein ahnlicher Versuch 
wurde auch mit Apfelbluten 
durchgefuhrt, die von Gewachs
hauspflanzen stammten und mit 
E. amylovora allein bzw. nach vor
heriger lnokulation mit Erwinia sp.
beimpft wurden. Wie auf Birnen
scheiben wurde in Bluten ein
Antagonismus gegenuber dem
Feuerbranderreger beobachtet.
Die Vermehrung von E. amylovora
in Bluten wurde durch Real-Time
PCR gemessen und durch Bestim
mung des Kolonietiters auf selek
tiven Agarplatten bestatigt. Die
Levan-bildenden Erwinien zeigen
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Ergebnis der Bekampfungsversuche gegen Feuerbrand 
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keine erkennbare Sekretion von 
antibiotisch wirkenden Substan
zen und konnten f. amylovora 
durch ihre Ausbreitung auf 
Pflanzengewebe im Wachstum 
hemmen. 

Die Suche nach geeigneten 
Bekampfungsverfahren des Feu
erbrandes setzt auch Kenntnisse 
uber Wirt-Pathogen-lnteraktionen voraus. Obwohl eine 
Reihe von Virulenzfaktoren in den letzten Jahrzehnten 
identifiziert wurden, die fur eine erfolgreiche lnfektion des 
Pathogens notig sind, ist der Mechanismus der Pflanzen
schadigung nur teilweise bekannt. Um die Wirt-Parasit
Beziehungen zu untersuchen, wurden transgene Pflanzen 
hergestellt, die nahere Ruckschlusse auf den Pathogeni
tatsmechanismus geben sollen. Als Untersuchungsobjekte 
wurden 'Elstar' und 'Royal Gala' gewahlt. zwei wichtige 
Sorten des Erwerbsobstanbaus, die stark feuerbrandge
fahrdet sind. Zur Aufklarung des Mechanismus werden 
Fremdproteine in diesen Sorten exprimiert. Als geeignete 
Kandidaten wurden zwei Proteine ausgewahlt, die von 
dem E. amylovora Phagen fEah1 gebildet werden, und 
zwar eine Muraminidase (Lysozym) und eine Exopolysac
charid (EPS)-Depolymerase. Das Enzym Muraminidase spal
tet die Glykosidbindung zwischen N-Acetylmuraminsaure 
und N-Acetylglucosamin in der bakteriellen Zellwand und 
fuhrt unter normalen osmotischen Bedingungen zum 
,,Platzen" der Zelle. AuBerdem konnte eine bakterizide 
Wirkung des Lysozyms nachgewiesen werden. Das fEah1-
Lysozym hat im Vergleich zu dem vielfach eingesetzten 
Lysozym des E. co/i-Phagen T4 auch eine gute Wirkung auf 
Gram-negative Bakterien. Die EPS-Depolymerase baut die 
Amylovoranhulle des Bakteriums ab und spaltet samtliche 
Amylovoran-Varianten. Eine naturlich entstehende Resis
tenz von f. amylovora gegenuber dem Amylovoran-Ab
bau ist nicht zu erwarten, da die komplexe Synthese inein
andergreifende Enzymanderungen erforderlich macht. Die 
Expression der viralen EPS-Depolymerase in transgenen 
Pflanzen fuhrt nicht nur zu kapsellosen Zellen, die durch 
die pflanzlichen Abwehrmechanismen inaktiviert werden, 
sondern konnte auch hilfreich sein, die sich ausbreitenden 
E. amylovora-Zellen der Wirkung des Lysozyms auszuset
zen.

Der Eisenstoffwechsel von f. amylovora und das damit 
verbundene Siderophor Desferrioxamin E stellt einen wei
teren V irulenzfaktor dar. Freies Eisen ist im Apoplasten der 
Pflanze ein limitierender Wachstumsfaktor. Der Erreger 
besitzt mit dem o. g. Siderophor und entsprechender 
Membrantransportsysteme ein sehr wirksames System zur 
Rekrutierung von Eisen. Erst kurzlich konnte gezeigt wer
den, dass die Expression von bovinem Lactoferrin in der 
Birnensorte 'Passe Crassane' zu einer verminderten 
lnfektion durch f. amylovora fuhrt. Das Gen fur humanes 
Lactoferrin (hLF) wurde in die beiden o. g. Sorten trans
formiert. Lactoferrin gehort zur Gruppe eisenbindender 
Proteine und ist z. B. in der Muttermilch vorhanden. Seine 
antibakterielle Wirkung ist u. a. auf einer Komplexierung 
von freiem Eisen zuruckzufuhren. Die Gegenwart dieses 
Proteins in der transgenen Pflanze soil die Konzentration 
an verfugbarem Eisen stark reduzieren. Ob E. amylovora 

unter solchen Bedingungen uberleben kann, wird Ruck
schlusse auf vveitere Eisenresorptionsmechanismen in der 

Aufbau der Transformationskassette 

Pflanze geben. Um die Ausbreitung der Bakterien und so
mit ihre Vermehrung zu beobachten, werden GFP (green 
fluorescent protein) produzierende Erwinien in die Pflanze 
eingebracht. Die Verbreitung kann dann sehr einfach un
ter dem Fluoreszenzmikroskop beobachtet werden. 

Die o. g. Gene wurden durch eine Agrobakterien-vermit
telte Transformation in in vitro-Pflanzen der Sorten 'Elstar' 
und 'Royal Gala' eingeschleust. Sie befinden sich unter der 
Kontrolle des 355 CaMV Promoters und werden konstitu
tiv exprimiert. Dern Gen vorgeschaltet ist eine Signalse
quenz, die zur Sekretion des Proteins in den Apoplasten 
fuhrt. Dies ist auch der Bereich, in dem sich die eingedrun
genen Bakterien befinden. Weitere Komponenten des 
Transformationskonstrukts sind wichtig fur die effiziente 
Transkription, Termination und Stabilitat. 

Da die Transformation von Apfel in vitro-Pflanzen 
aufwendiger als die von Tabak ist, wurde die Funktionalitat 
der Genkonstrukte zuerst in Tabak uberpruft. In einer sog. 
,,transienten Expression" kann an isolierten Tabakblattern 
innerhalb von wenigen Tagen die Bildung rekombinanter 
Proteine uberpruft werden. Die Detektion der Proteine 
erfolgte entweder uber proteinspezifische Antikorper 
oder uber das his6-Erkennungsepitop am carboxytermi
nalen Ende des Proteins. Bis auf die Depolymerase besitzen 
alle Proteine ein Molekulargewicht, das dem theoretisch 
errechneten Wert entspricht. Die Depolymerase zeigt ein 
ea. 10 kDa hoheres Molekulargewicht, welches jedoch 
durch Glykosylierung entstehen kann. 

hLF M K.Da EaL M kDa Dpo M kDa 
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lmmunoblot Analyse von transient in Tabak exprimier-
tem hLF, Muraminidase (EaL) und EPS-Depolymerase (Dpo) 



Biologische Bekampfung der Kirschfruchtfliege Rhago
letis cerasi L. mit entomopathogenen Nematoden 

Die Kirschfruchtfliege ist der Hauptschadling im Kirsch
anbau. Die wirtschaftliche Schadensschwelle ist mit 1 bis 
2 % befallenen Kirschen sehr gering, wobei der Handel be
reits diese Vermadung in der Regel nicht akzeptiert. Zur 
Bekampfung der Kirschfruchtfliegen ist in Deutschland 
zurzeit nur der breitwirksame Wirkstoff Dimethoat mit 
einer Wartezeit van 21 Tagen zugelassen. Die Zulassung 
endet am 31. Dezember 2004. Im okologischen Landbau 
stehen keine praktikablen Moglichkeiten zur Verfugung. 
Die Entwicklung alternativer, umwelt- und naturhaushalt
schonender Regulierungsverfahren ist daher zwingend 
notwendig. 

Im Rahmen eines Projektes des ,,Bundesprogramms bkolo
gischer Landbau" wurden vom 3. Juni 2002 bis zum 31. 
Dezember 2003 erste Untersuchungen zur Wirkung ento
mopathogener Nematoden gegen die Kirschfruchtfliege 
im Labor, Halbfreiland und Freiland durchgefuhrt. Die ver
wendeten Nematodenarten und -stamme waren in bei
den Untersuchungsjahren 5teinernema bicornutum, 5. car
pocapsae, 5. carpocapsae Stamm China, 5. feltiae und 
Heterorhabditis bacteriophora. 2003 kamen zusatzlich 
acht verschiedene Nematodenisolate aus Bodenproben 
van Befallsgebieten sowie drei turkische Stamme beider 
Gattungen fur Laborversuche hinzu. Dabei wurden die 
Arten 5. affine und H. megidis aus den Bodenproben erst
malig getestet. Das Ziel der Laborversuche war es, die 
wirksamsten Nematodenarten und -stamme sowohl 
gegen die Kirschfruchtfliegenlarven und -puppen als auch 
die Adulten zu ermitteln. Faktoren, die im Labor in die 
Untersuchungen einbezogen werden konnten, waren die 
Dosierung der Nematoden, die T emperatur, der Bodentyp 
(Sand, Erde vom Versuchsfeld des lnstituts, LUFA-Stan
dardboden) sowie verschiedene VersuchsgefaBe, d. h. 
Expositionsszenarien. Um den Bedingungen im Freiland 
mehr zu entsprechen und Ergebnisse ohne Einhaltung der 
obligatorischen Diapause zu erhalten, wurden in beiden 
Untersuchungsjahren Halbfreilandversuche in Plastikkisten 
mit gewachsenem Boden vom lnstitutsgelande mit den im 
Labor erfolgreichsten Nematoden gegen die Larven 
durchgefuhrt. Die Beurteilung der Wirkung erfolgte nach 
mindestens zwei Wochen Exposition durch Ausgraben der 
in Netzen eingesetzten Kirschfruchtfliegenlarven bzw. 
-puppen sowie mikroskopischer Befallsauswertung. Fur die
Versuche im Freiland 2002 und 2003 wurden Nematoden
und Kirschfruchtfliegenlarven auf der Kirschanlage des
lnstituts entlassen. Die Ermittlung des Befalls erfolgte bzw.
wird indirekt Ober die Ermittlung der Anzahl schlupfender
adulter Tiere im Folgejahr mittels Boden-Fotoeklektoren
erfolgen.

Die Nematodenarten 5. fe/tiae und 5. carpocapsae, van 
letzterer beide eingesetzten Stamme, erwiesen sich im La
bor gegen die Larven der Kirschfruchtfliege als am wirk
samsten. Es wurden Befallsralen irn Mittel bis 91 % und 
Wirkungsgrade bis 96 % erreicht. Eine hohere Dosierung 
fuhrte zu keinem signifikant hoheren Befall. Auch erwie
sen sich die beiden lnkubationstemperaturen van 20 und 
24 °( nicht als befallsrelevant. Die ebenfalls in den Kultur
platten getestete lnfektiositat der Nematoden gegenuber 
den Puppen zeigte, dass Kirschfruchtfliegenpuppen nicht 

anfallig sind. In den Petrischalen mit einem gr6Beren 
Aktionsvolumen fur Wirt und Parasit kam es in Quarzsand 
bei der erfolgreichsten Nematodenart 5. feltiae zu einem 
Befall van 96 % und einem Wirkungsgrad van 98 %. Im 
Vergleich dazu war die lnfektion in Erde mit 72 % geringer. 
Der Wirkungsgrad betrug hier ebenfalls 72 %. Obwohl in 
den Plastikdosen im Verhaltnis zum Bodenvolumen mit 
der Standarddosierung van 50 Nematoden/cm2 weniger 
Nematoden zur Verfugung standen als in den vorher be
schriebenen Versuchen, kam es zu Befallsraten im Durch
schnitt bis zu 88 % und Wirkungsgraden bis 89 %. Do
sierungen unter 25 Nematoden/cm2 erwiesen sich als 
nicht mehr ausreichend. Wiederum zeigte 5. fe/tiae die 
besten Werte, unterschied sich aber meist nicht signifikant 
van 5. carpocapsae. Trotz nicht nachgewiesener Unter
schiede im Befall in verschiedenen Bodentypen im Labor 
ist dieser Faktor unter praxisnaheren Bedingungen weiter
zuverfolgen. Mit den Untersuchungen der Nemato
denarten und -stamme aus Bodenproben van Befallsge
bieten und aus der Turkei wurden keine besseren Befaiis
werte und Wirkungsgrade erzielt. Aus diesem Grund ist 
eine Konzentration auf die bereits in gr6Berem MaBstab 
produzierbaren untersuchten Stamme van 5. feltiae und 5. 
carpocapsae zu empfehlen. Wie lange Nematoden im 
Boden wirksam sind, konnte im Rahmen des Projektes nur 
unter Laborbedingungen geklart werden. Der Versuch 
ergab eine mindestens zweiwochige gleichbleibend hohe 
lnfektiositat van 5. feltiae. Obwohl in Laborversuchen fest
gestellt wurde, dass Nematoden nicht in der Lage sind, 
intakte Puppenhullen zu passieren, ist davon auszugehen, 
dass ein gewisses lnfektionspotenzial erhalten bleibt. 
Durch sekundare Effekte nach einem Nematodenbefall, 
wie z. B. Pilze oder Bakterien, konnen die Puppenhullen 
zerstort und die infektiosen Larvenstadien der Nematoden 
fur weitere lnfektionen zur Verfugung stehen. In den 
Versuchen mit Erde vom Versuchsfeld und den LUFA
Standardboden wurden meist zerstorte Puppenhullen ge
funden. Um an einer anderen Stelle des Lebenszyklus der 
Kirschfruchtfliege regulierend eingreifen zu konnen, wur
den Laborversuche mit schlupfenden adulten Kirsch
fruchtfliegen durchgefuhrt. Die Befallszahlen lagen mit 
40 % durch 5. feltiae deutlich unter denen der Larven, 
jedoch kann der durchgefuhrte Versuch nur als erster 
Ansatz zur Klarung dieser Frage betrachtet werden. 

Im Halbfreiland mit gewachsenem Boden vom Versuchs
feld des lnstituts konnten ebenfalls 5. feltiae und 5. car
pocapsae mit 72 % bzw. 86 % Befall als am wirksamsten 
ermittelt werden. Die Befallsraten und Wirkungsgrade la
gen unter denen im Labor, schwankten jedoch stark zwi
schen den beiden Untersuchungsjahren. Dieser Versuch 
deutet trotz den eben dargestellten Ergebnissen der 
Laborexperimente, die unter idealisierten Bedingungen 
stattfanden, auf einen Einfluss des Bodens, dessen Zusam
mensetzung und der moglichen Prasenz naturlicher Feinde 
der Nematoden hin. 

Im Freilandversuch 2002/2003 war wiederum 5. fe/tiae mit 
einem Wirkungsgrad van 88 % am erfolgreichsten. Bei die
sem Versuch war es nicht moglich, den Befall genauer zu 
definieren, da die naturliche Mortalitat der Kirschfrucht
fliegen im Boden nicht bekannt ist. Es wurde deutlich, dass 
eine hohe Sterblichkeit der Larven oder Puppen im Boden 
vorliegen muss, da in der Kontrolle nur rund 11 % der ein-
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gesetzten Larven als Adulte wiedergefangen werden 
konnten. Aufgrund der obligatorischen Diapause der 
Kirschfruchtfliege ist der zweite Freilandversuch erst im 
Fruhjahr 2004 auswertbar. Futterungsversuche im Labor 
mit NEEMAZAL-T/S ergaben, dass eine Wirkstoffkonzen
tration im Trockenfutter ab ea. 0,5 % eine deutliche 
Reduktion der Fekunditat und der Lebensdauer der Flie
gen bewirkt. Eine kurzzeitige Applikation des Wirkstoffes 
ist dafur nicht ausreichend. 

Im Rahmen des Projektes wurden wichtige Grundlagen 
fur alternative Bekampfungsverfahren erarbeitet. Fur eine 
Umsetzung in die Praxis sind weiterfuhrende Forschungs
arbeiten erforderlich. 

Kirschfruchtfliege Rhagoletis cerasi 

Mit entomopathogenen Nematoden befallene Larve 
von R. cerasi 

Zweig mit S0Bkirschen 



INSTITUT 

FOR PFLANZENSCHUTZ IM WEINBAU 

BERNKASTEL-KUES 

BrunrngstraBe 84, 54470 Bernkastel-Kues 

Telefon: 06531 9718-0 
Telefax: 06531 4936 
E-Maii: BBA-BKS@t-online.de 

Leiter: 
Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. Wolf Englert (bis 31.08.) 
WOR Dr. rer. nat. Michael Maixner (komm. ab 01.09.) 

Wissenschaftliche Mitarbeiter (planmaBig): 
WOR Dr. rer. nat. Bernhard Holz 
WOR Dr. rer. nat. Horst Diedrich Mohr 

Wissenschaftliche Mitarbeiter (auBerplanmaBig): 
Dr. rer. nat. Markus Langer 
Dr. sc. agr. Christina Portz 

67 



68 

lnstitut 

fur Pflanzenschutz im Weinbau 

Das lnstitut fur Pflanzenschutz im Weinbau erarbeitet
Verfahren zum Schutz der Reben vor Krankheiten und 
Schadorganismen fur den integrierten und okologischen 
Weinbau unter groBtmoglicher Schonung des Natur
haushalts. Gesunde, leistungsfahige Reben sind die 
wichtigste Voraussetzung, um dem Wunsch der Verbrau
cher nach qualitativ einwandfreien und geschmacklich 
ausgezeichneten Weinen Rechnung zu tragen. Der Reb
schutz tragt daruber hinaus wesentlich dazu bei, das pra
gende landschaftskulturelle Bild des Weinbaus in touris
tisch reizvollen Regionen zu erhalten. Es ist daher Ziel der 
wissenschaftlichen Arbeiten des lnstituts, die phytosani
tare Qualitat von Rebenpflanzgut als wichtigste Voraus
setzung fur die Kultivierung gesunder Reben sicherzu
stellen, die leistungsfahigkeit der Reben Ober die gesamte 
Kulturdauer zu erhalten sowie Rebschutzverfahren in Hin
blick auf das Ziel eines nachhaltigen Weinbaus weiter zu 
entwickeln. 

Um diese Aufgaben zu erfullen, befasst sich das lnstitut 
mit Problemen des integrierten und okologischen 
Rebschutzes, insbesondere mit der Entwicklung von 
Bekampfungs- und Prognoseverfahren sowie mit Fragen 
der Epidemiologie von Rebkrankheiten und der 
Populationsdynamik von Rebschadlingen, mit dem Einfluss 
physiologischer Parameter auf die Krankheitsanfalligkeit 
der Rebe und mit nichtparasitaren Schadensursachen. 
Rebpathogene und -schadlinge werden identifiziert und 
Diagnosemethoden entwickelt, damit gesundes Reben
pflanzgut erzeugt und der Weinbau vor der Verschlep
pung von Schadorganismen geschutzt werden kann. 
Aufgrund seiner Lage im groBten Steillagenweinbauge
biet Deutschlands befasst sich das lnstitut mit den spezifi
schen Problemen des Steillagenweinbaus. Von zuneh
mender Bedeutung sind Untersuchungen zu den Folgen 
von Strukturanderungen im Weinbau und Klimaanderun
gen. Zur Bearbeitung von Fragestellungen des okologi
schen Weinbaus werden ea. zwei Hektar der Versuchs
weinberge des lnstituts okologisch bewirtschaftet. 

Im Rahmen des Prufungs- und Zulassungsverfahrens fur 
Pflanzenschutzmittel bewertet das lnstitut die Wirkung 
von pflanzenschutzmitteln fur den Weinbau in Hinblick auf 
den Garverlauf und die sensorisch wahrnehmbaren 
Eigenschaften der Weine. Wissenschaftler des lnstituts 
nehmen Stellung zu Fragen der Pflanzenbeschau und 
Quarantane sowie zu weiteren aktuellen Rebschutzpro
blemen und begutachten Beitrage fur internationale 
Fachzeitschriften und Forschungsantrage. Aktuelle Fragen 
des Rebschutzes werden in enger Kooperation mit den 
amtlichen Rebschutzdiensten der Lander bearbeitet. Im 
Rahmen des vom lnstitut initiierten Arbeitskreises 
,,Weinbergsbegrunung und Bodenpflege an der Mittel
mosel" wurde bei den teilnehmenden okologisch arbei
tenden Weingutern erprobt, wie die naturliche Wider
standskraft der Reben gegen Schadlinge und Krankheiten 
durch Bodenpflege und Begrunung gestarkt werden 
kann. Das lnstitut organisierte eine lnformationsveranstal
tung Ober aktuelle Forschungsthemen im okologischen 
Weinbau und leitete die Fachreferentenbesprechung 

,,Rebschutz". Wissenschaftler des lnstituts nahmen an 
nationalen und internationalen Tagungen aktiv und in lei
tender Funktion teil und arbeiteten als Delegierte in der 
Arbeitsgruppe .. Krankheiten, Schadlinge und Rebschutz" 
des lnternationalen Weinamtes (0.1.V.). 

Der langjahrige lnstitutsleiter Dr. W. Englert wurde zum 1. 
September 2003 in den Ruhestand versetzt. Als Ento
mologe hat er sich besonders mit der Erarbeitung biolo
gischer und biotechnischer Rebschutzkonzepte wie dem 
Konfusionsverfahren zur Bekampfung der Traubenwickler 
und dem Einsatz von Raubmilben gegen Spinnmilben 
befasst, die heute wichtige Elemente des integrierten 
Rebschutzes darstellen. 

Die extremen Witterungsbedingungen des Jahres 2003 
mit Trockenheit und hohen T emperaturen wirkten sich 
auch auf Rebschadlinge sowie das Auftreten parasitarer 
und nichtparasitarer Krankheiten aus. So schien die Sonne 
mit 1.485 Stunden ea. 350 Stunden langer als im langjahri
gen Durchschnitt und die Temperaturmittelwerte im Juni 
und August waren die hochsten seit Beginn der 
Wetterbeobachtungen im Jahr 1912. Es kam verbreitet zu 
Trockenschaden und Sonnenbrand, teilweise auch zu 
nachfolgendem Befall der geschadigten Beeren durch 
Alternaria. Die Traubenwicklerarten bildeten fast Oberall 
eine dritte Generation aus, wahrend der Befall durch die 
Rebenperonospora aufgrund der trockenheiBen Witte
rung in den meisten Weinbaugebieten gering war. 

Im Rahmen des .. Bundesprogramms okologischer Land
bau" wurden im lnstitut Projekte zur Kupferminimierung 
im okologischen Weinbau und zur Bedeutung und Be
kampfung von Rebphytoplasmosen im okologischen 
Weinbau bearbeitet. Versuche zur Ansiedlung von Sing
vogeln, die in Kooperation mit dem lnstitut fur Nema
tologie und Wirbeltierkunde der BBA durchgefuhrt wur
den, zeigten, dass in geschlossenen Rebanlagen ein ausrei
chendes Nahrungsangebot vorhanden ist, aber ein Man
gel an Nistmoglichkeiten besteht. Durch das Ausbringen 
von Nistkasten kann ein Beitrag zum biologischen Reb
schutz geleistet werden. 

Die feuchtwarme Witterung bis zur Rebblute forderte die 
Ausbreitung der Schwarzfaule, die im Vorjahr erstmals an 
Mosel und Nahe beobachtet worden war, und nun in 
nahezu jeder Gemarkung auftrat. Die lnfektionen gingen 
besonders von ungerodeten, aufgelassenen Weinbergen 
(Drieschen) aus. Dies ist ein Beispiel dafur, dass durch die 
im Zuge des Strukturwandels im Weinbau besonders in 
schwer zu bewirtschaftenden Steillagen immer weiter 
zunehmende Zergliederung zusammenhangender Rebfla
chen neue Rebschutzprobleme entstehen. Im lnstitut wer
den daher Strategien zur Sukzessionssteuerung auf Brach
flachen entwickelt. um das Potenzial von Schaderregern 
auf diesen Flachen zu verringern. 

Die Untersuchungen zur Symptomatologie von Herbizid
schaden im Gewachshaus und im Weinberg wurden fort
gesetzt. Dadurch sollen Grundlagen geschaffen werden, 



um Schaden an Reben, die immer wieder durch 
unsachgemaB angewendete Weinbau-Herbizide oder 
durch Abtrift von Herbiziden aus Ackerbauflachen entste
hen, nachweisen zu konnen. 

Auch in diesem Jahr traten an der Mose! wieder neuartige 
Symptome bei Rebblattern auf, die moglicherweise durch 
Kalimangel bedingt sind. Blattanalysen bestatigen diese 
Vermutung. Die Frage ist allerdings, warum die Symptome 
erst in den letzten Jahren auftreten. Moglicherweise spie
len Klimaveranderungen eine Rolle. Hierzu sind im kom
menden Jahr eingehendere Untersuchungen geplant. 

Verbreitung der Schwarzfaule Guignardia bidwellii im 
Weinbaugebiet Mosel-Saar-Ruwer 

In der vergangenen Vegetationsperiode traten im 
Weinbaugebiet Mosel-Saar-Ruwer verbreitet Symptome 
der Schwarzfaule auf. Nicht nur in aufgelassenen Wein
bergen (Drieschen), sondern auch in Ertragsweinbergen 
waren Reblaub und Beeren mitunter erheblich befallen. 
Der Schaderreger konnte sich in den letzten Jahren 
etablieren, offenbar bedingt durch die zunehmende 
Stilllegung von Rebflachen sowie die gunstigen feucht
warmen klimatischen Bedingungen. Da es sich bei der 
Schwarzfaule, wie bei der Peronospora, um einen fur den 
Weinbau gefahrlichen Erreger handelt, wurden umgehend 
Untersuchungen zur Biologie und Bekampfung der 
Schwarzfaule begonnen. 

Die Ergebnisse der Untersuchungen zum lnfektionsverlauf 
sowie Art und Starke der Krankheitssymptome stimmten 
mit den Literaturangaben aus Sudeuropa und Nordameri
ka, dem Ursprungsgebiet der Schwarzfaule, uberein. 
Allerdings kam es in den meisten Ertragsanlagen durch die 
Zusatzwirkung der Pflanzenschutzmaf3nahmen gegen 
Peronospora nur zu geringen Schaden, und die trocken
heif3e Witterung des Sommers bremste zeitweise die 
Ausbreitung. Nur wenige Tage nach starkeren Niederschla
gen wurde eine Ausbreitung der Krankheit beobachtet. 
Wie bei Botrytis wurde im Spatsommer eine durch den 
Wechsel von Tag und Nacht (diurnal) beeinflusste, unter
schiedlich starke, zonenartige Besiedlung der Beeren mit 
Pyknidien festgestellt. 

In Deutschland sind keine Pflanzenschutzmittel zur 
Bekampfung der Schwarzfaule zugelassen. Daher wurde 
in einem Spritzversuch die aus der Literatur bekannte 
Zusatzwirkung einiger Peronospora- und Oidium-Fungi
zide untersucht. Neben einer nur mit Netzschwefel behan
delten Kontrollvariante wurde einerseits ein Kupferprapa
rat (6 x FUNGURAN-OH}, andererseits eine Spritzfolge 
organischer Fungizide (2 x MANCOZEB, danach 4 x SYS
T HANE 20 EW) angewandt. Bei beiden Varianten war zwar 
an Laub und Trauben eine Schutzwirkung erkennbar, diese 
Wirkung reichte trotz der sechs Spritzungen jedoch nicht 
aus. Der Beginn der Behandlungen zur Zeit der Rebblute 
war offenbar zu spat, da sich bereits Nekrosen an den 
Blattern gebildet hatten. Daraus ergibt sich, dass die erste 
Spritzung bereits nach dem Austrieb, etwa im Dreiblatt
stadium, durchgefuhrt werden muss, da es anderenfalls 
durch die in den Fruchtmumien uberwinternden 
Ascosporen fruhzeitig zu lnfektionen kommt. Auch nach 
der Rebblute, dem fur den Traubenbefall empfindlichsten 
Stadium, kam es noch zu lnfektionen. 

Die wichtigste praventive Maf3nahme gegen Guignardia 
bidwellii ist die ordnungsgemaf3e Rodung der Drieschen, 
da sich dart ein hohes lnfektionspotenzial aufbaut. 
Befallene Fruchtmumien in Ertragsweinbergen sollten ver
brannt werden, um die lnfektionsquellen zu beseitigen. 

Symptome der durch Guignardia bidwellii verursachten 
Schwarzfaule 
Oben: Nekrosen auf einem Rebblatt 
Unten: Durch Tag-Nachtrhythmus hervorgerufene 
zonenartige Verdichtung der Pyknidien auf der Beere 

Regulierung von Phytoplasmosen im okologischen 
Weinbau 

Die Schwarzholzkrankheit ist in Deutschland die wichtigste 
der durch Phytoplasmen verursachten Vergilbungs
krankheiten. Aufgrund der Habitatanspruche ihres Vek
tors, der Zikade Hyalesthes obsoletus, verursacht sie be
sonders in Weinbausteillagen erhebliche Schaden. Neben 
abiotischen Faktoren wie dem Mikroklima und den 
Bodenverhaltnissen beeinflussen Art und lntensitat der 
Bodenbewirtschaftung und -begrunung den lnfektions
druck. Im Rahmen eines durch das ,,Bundesprogramm 
Okologischer Landbau" geforderten Projektes wurden 
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bereits im Vorjahr erste Untersuchungen uber das spezifi
sche lnfektionsrisiko in okologisch bewirtschafteten Reb
flachen durchgefuhrt. Im Jahr 2003 wurden zusatzliche 
Ansatze fur Regulationsstrategien entwickelt, die den 
besonderen Anforderungen des okologischen Weinbaus 
gerecht werden. 

Die Populationsdichten der Obertrager und die lnfektions
haufigkeiten in den Vektorpopulationen waren sowohl in 
konventionell als auch in okologisch bewirtschafteten 
Anbausystemen sehr variabel und unterschieden sich nicht 
signifikant. Beide Faktoren werden wesentlich durch das 
Angebot an Weinbergsunkrautern bestimmt, die der Zika
de als Wirtspflanze und dem Erreger als naturliches Reser
voir dienen. Wahrend in konventionell bewirtschafteten 
Rebflachen fast ausschlief31ich die Ackerwinde diese Funk
tion erfullt, spielen in okologisch bewirtschafteten Wein
bergen auch Zaunwinde und Brennnessel eine Rolle als Al
ternativwirte. Dies ist besonders in xerothermen Steillagen 
der Fall, in cienen keine perrnanente Bodenbegrunung 
moglich ist und sich eine reichhaltige Spontanvegetation 
entwickelt. Durch Restriktionsfragment-Langenpolymor
phismus (RFLP)-Analysen lassen sich drei verschiedene 
Isolate des Erregers unterscheiden, die alle in der Rebe 
vorkommen, aber wahrscheinlich jeweils mit einer der 
alternativen Wirtspflanzenarten assoziiert sind. Da in den 
Weinbausteillagen haufig keine Dauerbegrunung etabliert 
werden kann, muss in Zukunft weiter beobachtet werden, 
welchen Einfluss die reichhaltigere Spontanvegetation in 
okologisch bewirtschafteten Steillagen-Weinbergen auf 
den lnfektionsdruck und die genetische Variabilitat der 
Schwarzholz-Phytoplasmen hat. 

Die visuelle Bonitur der Reben ergab in vielen okologisch 
bewirtschafteten Untersuchungsstandorten deutlich ge
ringere Befallshaufigkeiten als in konventionellen Nachbar
flachen. Da die Symptomauspragung infizierter Reben 
auch von ihrer Wuchskraft und Stickstoffversorgung be
einflusst wird, ist es moglich, dass die beobachteten 
Unterschiede nicht auf unterschiedliche lnfektionshaufig
keiten, sondern auf die Bewirtschaftungsweise zuruckzu
fuhren sind. 

Zur Regulation der Schwarzholzkrankheit ist es notwen
dig, einerseits die Dichte der Wirtspflanzen zu vermindern 
und andererseits die Vektoren zu bekampfen. Wahrend 
durch mehrjahrige Begrunungsversuche auf Brachflachen 
der lnfektionsdruck deutlich verringert werden konnte, 
waren die im Rahmen dieses Projektes durchgefuhrten 
Versuche wegen der sich infolge der Trockenheit schlecht 
entwickelnden Pflanzendecke nicht erfolgreich. Durch 
Grubbern einer Versuchsflache kurz nach der Eiablage von 
H. obsoletus im August wurden die Larven nicht gescha
digt, aber die Attraktivitat der gegrubberten Flache fur
einfliegende adulte Vektoren wurde erhoht, da die Be
grunung bei gleich bleibender Dichte der Ackerwinde
dezimiert wurde. Dagegen fuhrte Pflugen zu Beginn einer
Frostperiode zum Erfrieren der Larven, die aus einer
Bodentiefe von ea. 20 cm an die Oberflache gebracht wur
den. Mit Hilfe von Bodenphotoeklektoren wurde auf der
gepflugten Teilflache ein um ea. 40 % reduzierter Schlupf
adulter Vektoren verzeichnet. Diese Maf3nahme, die fruher
im Steillagenweinbau gangige Praxis war, tragt somit zur 
Reduktion der Vektorpopulationen bei und sollte weiter 
optimiert werden. 

Fang adulter H. obsoletus mit Bodenphotoeklektoren 
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Durch Pflugen im Winter werden die Larven von H. 
obso/etus an die Bodenoberflache befordert und durch 
den Frost abgetotet 

Laborversuch zur Wirkung von Metarhizium anisopliae 
gegen die Zikade Hyalesthes obsoletus 
Oben: Versuchsarena mit einem Substrat aus Gips und 
Aktivkohle; Windenwurzeln dienen als Nahrung fur die 
Zikaden 
Unten: Sporulierender M. anisopfiae auf einer 
abgetoteten Zikade 



Als Ansatz fur eine biologische Bekampfung von H. obso
letus wurden Laborversuche mit dem entomophagen Pilz 
Metarhizium anisopliae durchgefuhrt. Behandelte T iere 
zeigten eine signifikant hohere Mortalitat als die Kon
trolltiere. Die Wirksamkeit dieser Bekampfungsmoglich
keit sollte daher im Freiland uberpruft werden. 

Kupfer-Minimierung im okologischen Weinbau 

Zur Regulierung des Falschen Mehltaus sind im okologi
schen Weinbau Kupferpraparate nach wie vor unverzicht
bar, die Minimierung der Kupferanwendung ist daher eine 
Aufgabe von hoher Prioritat. Im Rahmen eines Projektes 
sollten die durch Niederschlage verursachten Abwa
schungsverluste, der Kupfergehalt auf der Blattoberflache 
sowie die optimalen Spritzabstande fur verschiedene Kup
ferpraparate ermittelt werden. Diese Untersuchungen sol
len dazu beitragen, die jahrliche Aufwandmenge auch in 
Problemjahren zu minimieren. Zusatzlich sollte ein Schnell
test entwickelt werden, der dem Winzer bereits im Wein
berg zeigt, ob der vorhandene Kupferbelag noch aus
reicht. Unter kontrollierten Bedingungen (Regensimulator) 

wurde an Topfreben die Regenfestigkeit verschiedener 
Kupferpraparate und die Wirkung des Restbelages gegen 
Peronospora untersucht. Die Freilandversuche wurden in 
Wolf und Bernkastel-Kues (Mittelmosel), Trier (Mittelmo
sel) und Weinsberg (Wurttemberg) an unterschiedlichen 
Rebsorten ('Muller-Thurgau', 'Riesling', 'Trollinger') durch
gefuhrt. Zur Bestimmung der genannten Parameter wur
den Blattproben sowohl unmittelbar nach der Behandlung 
als auch nach einem Regenereignis entnommen und in 
EDTA-Losung geschuttelt. AnschlieBend erfolgte die 
Analyse des Kupfergehaltes der Abwaschlosung mittels 
Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) oder lnduktiv ge
koppelte Plasma-Optische Emissionsspektrometrie (ICP
OES). Mit Hilfe von Untersuchungen am Regensimulator 
sowie mit Blattscheibentests sollten die Versuchsergeb
nisse im Freiland abgesichert werden. Zusatzlich wurden 
mittels Rasterelektronenmikroskop und Rontgenanalyse 
Bilder von der Kupferverteilung auf dem Blatt erstellt. 

Unter kontrollierten Bedingungen reduzierte ein m1rn
maler Restbelag von ea. 0,3 µg EDTA-loslichem Kupfer je 
cm2 Blattflache den Peronospora-Befall in einem deut
lichen, fur die Praxis relevanten MaB. Dieser Grenzwert 
bestatigte sich auch in den Freilandversuchen. 

Im Freiland verringerte bereits ein Niederschlag von 10 mm 
den Kupferbelag auf den Blattern um mehr als 40 %, 
Niederschlage von mehr als 40 mm reduzierten ihn um 
mindestens 65 %. Auf den Beeren wurde der Kupferbelag 
um bis zu 75 % reduziert, was zum erheblichen T eil durch 
ihre Volumenzunahme bedingt war. Bei jungen Blattern 
waren die ,,Verluste" um 30 % hoher als bei alten Blattern, 
was ebenfalls auf eine ,,Verdunnung" durch intensives 
Wachstum zuruckzufuhren ist. Bei niedrigen Aufwand
mengen wurde im Verhaltnis mehr Kupfer abgewaschen 
als bei hohen. Von der Blattmitte wurde signifikant 
weniger Kupfer abgewaschen als von Blattspitze oder 
Blattgrund. 

Die extremen Witterungsverhaltnisse der Jahre 2002 und 
2003 lieBen nur bedingt Aussagen zur biologischen 
Wirksamkeit der Praparate im Freiland zu. Im Jahre 2003 
konnte der Befall von Geiztrieben und Trauben deutlich 
reduziert werden. Dieses Ergebnis spiegelte sich auch im 
bis zu dreifach hoheren Traubenertrag wieder. 

Der Kupfer-Schnelltest erwies sich nach 2-jahriger Ent
wicklung und Erprobung als fur die Praxis des okologi
schen Weinbaus nicht tauglich. Mittels Rasterelektronen
mikroskopie und angegliederter Rontgenanalyse wurden 
Bilder von der Kupferverteilung auf dem Blatt nach 
Tropfen- und Spruhapplikation erstellt. Hierbei zeigten sich 
interessante Unterschiede zwischen den Praparaten. So 
war Kupfer bei FUNGURAN, FUNGURAN OH und 
Versuchsmittel 1 gleichmaBig im Tropfen verteilt, wahrend 
es sich bei CUEVA hauptsachlich am Tropfenrand sam

melte. AuBerdem zeigte sich in CUEVA-Tropfen eine 
Kristallbildung. 

Versuche zur Abwaschung und biologischen Wirksamkeit 
von Kupferpraparaten unter kontrollierten Bedingungen 
(Entnahme von Blattscheiben) 

71 



INSTITUT 

FUR UNKRAUTFORSCHUNG 

BRAUNSCHWEIG 

Messeweg 11/12, 38104 Braunschweig 
Telefon: 0531 299-3901 
Telefax: 0531 299-3010 
E-Mail: unkrautforschung@bba.de 

Leiter: 
Dir. und Prof. Prof. Dr. sc. agr. Peter Zwerger 

Vertreter: 
WOR Dr. rer. hort. Hans-Peter Malkomes 

Wissenschaftliche Mitarbeiter (planmaBig): 
WD Dr. agr. Peter Niemann (bis 31.01.) 
WOR Dr. rer. hort. Henning Nordmeyer 
Dr. sc. agr. Hans-Peter Sochting 
Dr. sc. agr. Amd Verschwele 

Wissenschaftliche Mitarbeiter (auBerplanmaBig): 
Sabine Aulich {ab 04.02.) 
Dr. rer. nat. Helke Franz (bis 31.05.) 
Dr. rer. hort. Andreas Hausler 
Dr. rer. nat. Uwe Pingel (bis 31.08.) 
Alexander Zuk 

73 



74 

lnstitut 

fur Unkrautforschung 

Im lnstitut fur Unkrautforschung wird die Entwicklung 
nachhaltiger und ressourcenschonender Konzepte zur Re
gulierung von unerwunschtem Pflanzenbewuchs auf 
Flachen aller Art angestrebt. Diese Flachen umfassen 
sowohl Produktionsflachen des Acker- und Gartenbaus als 
auch Zier- und Sportflachen sowie das Nichtkulturland. 
Ziel ist es, die Funktionalitat und Nutzbarkeit dieser 
Flachen durch Beseitigen oder Zuruckdrangen der uner
wunschten Pflanzen und Pflanzenbestande zu erhalten 
bzw. wieder herzustellen. Daher sind viele unterschiedliche 
Pflanzenarten zu berucksichtigen, wobei das Spektrum 
von ublichen und bekannten Unkrautarten bis zu neu 
vorkommenden Pflanzen reicht. Obwohl in Abhangigkeit 
von der Flachennutzung unterschiedliche Bekampfungs
konzepte anzuwenden und weiter zu entwickein sind, 
bauen alle Maf3nahmen auf der umfassenden Kenntnis der 
Populationsokologie auf. Nur durch eine konsequente 
Nutzung der Schwachpunkte im Lebenszyklus einer 
Schadpflanze !assen sich wirksame und umweltvertrag
liche Bekampfungsstrategien entwickeln. 

Einen Schwerpunkt der Forschungsarbeiten im lnstitut bil
den zurzeit Untersuchungen mit invasiven neophytischen 
Arten. So werden die Populationsbiologie und Bekamp
fungsmoglichkeiten der beiden Arten Riesen-Barenklau 
und Lindenblattrige Schonmalve untersucht. Wahrend der 
Riesen-Barenklau 2- bis 3-jahrig ist, hauptsachlich auf 
Nichtkulturland vorkommt und bei Beruhrung schmerz
hafte Hautentzundungen hervorrufen kann, ist die 
Lindenblattrige Schonmalve einjahrig und tritt insbeson
dere in Mais und Zuckerruben als starke Konkurrenzpflan
ze auf. 

Die Ausdehnung des okologischen Landbaus erfordert die 
Weiterentwicklung effektiver nichtchemischer Verfahren 
der Unkrautregulierung. Vor allem ausdauernde Unkrauter 
wie die Acker-Kratzdistel oder Ampfer-Arten werden 
vielfach als gravierendes Problem betrachtet und stellen 
haufig ein Hemmnis bei der Umstellung auf den okologi
schen Landbau dar. Das lnstitut bearbeitete daher im 
Rahmen des ,,Bundesprogramms bkologischer Landbau" 
zusammen mit dem lnstitut fur bkologischen Landbau der 
FAL sowie dem lnstitut fur integrierten Pflanzenschutz der 
BBA ein Gemeinschaftsprojekt, in dem Strategien zur 
Regulierung ausdauernder Unkrauter entwickelt wurden. 
Daruber hinaus werden vom lnstitut seit 1995 auf der 
Versuchsflache zum okologischen Landbau der BBA in 
Ahlum Untersuchungen zur Veranderung des Unkraut
samenpotenzials im Boden und zum Einfluss von Frucht
folge und Bodenbearbeitung auf die Verunkrautung 
durchgefuhrt. 

Trotz der standigen Weiterentwicklung nichtchemischer 
Verfahren der Unkrautbekampfung hat der Herbizidein
satz in der Landwirtschaft weiterhin eine grof3e Bedeu
tung. Es muss daher das Ziel sein, die Herbizide noch effek
tiver und sicherer anzuwenden und noch starker auf das 
notwendige Maf3 zu beschranken. Bei der Teilflachen
behandlung, die in der landwirtschaftlichen Produktion 
zunehmend an Bedeutung gewinnt, kann der Herbizid-

aufwand reduziert werden, in dem die Aufwandmenge an 
die kleinraumigen Unterschiede des Unkrautvorkommens 
innerhalb eines Schlages angepasst wird. Weitere Ein
sparungen sind in Verbindung mit dem Schadens
schwellenkonzept oder der Anpassung der Aufwand
menge an die Unkrautentwicklung moglich. So kommt im 
Zuckerrubenanbau eine Methode zur Anwendung, mit 
der durch eine spezielle Sensortechnik der Schadigungs
grad behandelter Unkrauter fruhzeitig erfasst wird, um in 
den Folgebehandlungen entweder mit reduzierten 
Aufwandmengen oder einem Behandlungsverzicht darauf 
reagieren zu konnen. 

Ein weiterer Schwerpunkt der lnstitutsarbeiten ist die Mit
wirkung am nationalen Zulassungsverfahren fur Pflanzen
schutzmittel und an der EU-Wirkstoffprufung. Im Vorder
grund steht dabei die Prufung der Wirksamkeit und 
Vertraglichkeit von Herbiziden, die eine Bewertung von 
Resistenzrisiken oder moglichen Schaden an Folge- und 
Nachbarkulturen mit einschlief3t. Dazu mussen zum einen 
alle zu diesem Bereich eingereichten Unterlagen gepruft 
und umfassende Bewertungsberichte erstellt werden. 
Zurn anderen wird die Weiterentwicklung der vorhande
nen Pruf- und Bewertungsmethoden auf nationaler und 
internationaler Ebene unterstutzt. 

Sowohl fur die Forschungsarbeiten als auch fur die 
Zulassungsprufungen spielt der nationale und interna
tionale Austausch mit Fachkollegen eine sehr wichtige 
Rolle. So hat das lnstitut unter anderem mit mehreren 
Beitragen an der European Conference on Precision 
Agriculture (Berlin) und der Conference on Crop Science 
and Technology (Glasgow) teilgenommen. Im lnstitut fand 
ein Arbeitstreffen zur biologischen Bekampfung von 
Unkrautern statt, in dem uber aktuelle Forschungsergeb
nisse ebenso diskutiert wurde wie uber die praktische 
Einsatzmoglichkeit biologischer Herbizide und die dafur 
geltenden gesetzlichen Rahmenbedingungen. 

Bekampfung der Acker-Kratzdistel im okologischen 
Landbau 

Wurzelunkrauter wie die Acker-Kratzdistel haben auf oko
logisch bewirtschafteten Flachen in den letzten Jahren 
deutlich zugenommen. Grunde hierfur liegen einerseits in 
der schwachen Konkurrenzkraft der Kulturen, andererseits 
gibt es bei dieser Wirtschaftsweise nur sehr begrenzte 
Moglichkeiten, die Acker-Kratzdistel direkt zu bekampfen. 
lndirekte Kontrollmaf3nahmen wie Fruchtfolge und 
Bodenbearbeitung mussen daher standortbezogen opti
miert werden, um Ertragsausfalle und Ernteerschwernisse 
zu vermeiden oder um nicht im Extremfall sogar zur 
Produktionsaufgabe gezwungen zu werden. 

Im Rahmen des ,,Bundesprogramms bkologischer 
Landbau" wurden in einem knapp 2-jahrigen Verbund
projekt Strategien zur Regulierung der Acker-Kratzdistel 
weiterentwickelt. Schwerpunkte bildeten die Durchfuh
rung einer bundesweiten Umfrage bei 156 bko-Betrieben 



und einer 2-tagigen Fachtagung zu Wurzelunkrautern im 
Februar 2003 in Braunschweig. Die beteiligten Institute 
fuhrten daruber hinaus unterschiedliche Feldversuche zum 
Einfluss von Kultur- und Bodenbearbeitungsmal3nahmen 
auf den Distelbesatz durch. Neun von zehn befragten 
Biolandwirten klagten uber Probleme mit der Acker-Kratz
distel. Die Umfrage ergab ferner, dass in den Betrieben nur 
selten eine spezifische Technik zur Distelregulierung 
eingesetzt wird. Allerdings gibt es auch einige Betriebe, 
die bereits eine eigene erfolgreiche Strategie zur Bekamp
fung der Distel entwickelt und eingesetzt haben. Die Art 
der Stoppelbearbeitung in den okologischen Betrieben 
unterscheidet sich grundsatzlich kaum von denen mit kon
ventioneller Wirtschaftsweise. Derzeit ubliche Gerate wie 
Grubber oder Scheibenegge werden jedoch in ihrer Distel
Wirkung von den Biolandwirten nicht einheitlich bewertet. 
Im Gegensatz zum konventionellen Landbau erfolgt den 
Befragungen zufolge bei der okologischen Wirtschafts
weise fast ausnahmslos eine wendende Bodenbear
beitung, weil ihre positiven Effekte auf die Unkrautregu
lierung bekannt sind. Einige neuartige, erfolgverspre
chende Gerate wie der so genannte Arado-Haufelpflug 
ermoglichen eine Dammkultur fur viele Ackerbaukulturen. 
Ober ein intensives Umhaufeln des Bodens wird die Rege
neration der Distel immer wieder gestort. Dieses Ver
fahren ist derzeit aber noch nicht weit verbreitet. 

Befragte Bio-Betriebe in Deutschland 

Auf der Fachtagung wurden neue Erkenntnisse vor
gestellt, die das enorme Ausbreitungs- und Vermeh
rungspotenzial der Acker-Kratzdistel belegen. Unzurei
chend beantwortet bleiben jedoch noch Fragen zum 
Reservestoffhaushalt der Distel oder zu dem haufig 
beobachteten Phanomen, dass Distelnester in ihrem Kern 
nach mehreren Jahren absterben. Die Effekte einzelner 
Grund- und Stoppelbearbeitungsverfahren sind dagegen 

gut untersucht, fur die landwirtschaftliche Praxis fehlen 
jedoch ausreichende und sichere Empfehlungen, die an 
Betrieb und Standort angepasst sind. Wirtschaftliche und 
klimatische Rahmenbedingungen beeinflussen die Frucht
folge und damit ein weiteres wesentliches Element der 
Distelregulierung. Diese Wechselwirkungen zwischen Kul
turmaf3nahmen und Bodenbearbeitung wurden daher auf 
einer okologisch bewirtschafteten Flache auf dem Ver
suchsfeld der BBA in Ahlum untersucht. Die Erfahrungen 
aus den seit 1995 durchgefuhrten Versuchen zeigen, dass 
bei schwacher Konkurrenzkraft der Kultur die Ausbreitung 
der Acker-Kratzdistel auch durch intensivste Bodenbear
beitung nicht verhindert werden kann. Durch starkeren 
Fruchtwechsel, verbunden mit haufiger Fruhjahrsfurche, 
und vor allem durch den Anbau von mehrfach gemulch
tem Kleegras konnte in den letzten Jahren jedoch eine 
erfolgversprechende Trendwende auf der Versuchsflache 
erreicht werden. 

Versuchsflache zum okologischen Landbau der BBA in 
Ahlum (Landkreis Wolfenbuttel) 

Bei Starken Distelproblemen muss die Bewirtschaftung 
vorrangig auf ihre Regulierung ausgerichtet werden, auch 
wenn dadurch Ertrags- oder Erl6seinbuf3en zu befurchten 
sind (z. B. mehrjahriges Kleegras). Da die Acker-Kratzdistel 
unterhalb der Pflugfurche nahezu ungestort wachsen 
kann, sind dauerhafte Bekampfungserfolge nur durch die 
Kombination verschiedener Kultur- und Bearbeitungsmaf3-
nahmen zu erreichen. Wichtige Ergebnisse und Empfeh
lungen zur Distel-Reguiierung sind in einem Faltblatt fur 
Landwirte, Berater und andere lnteressierte zur Verfugung 
gestellt worden. 

Okologische Effekte einer Teilflachenunkraut
bekampfung 

Bei einer Teilflachenunkrautbekampfung wird die Herbi
zidaufwandmenge an die kleinraumigen Unterschiede des 
Unkrautvorkommens innerhalb eines Schlages angepasst 
und so die Herbizidanwendung reduziert. Eine differen
zierte Unkrautbekampfung auf Teilflachen stellt somit 
eine Minderungsstrategie fur den Herbizideinsatz dar. Da 
mit diesem Verfahren Teilflachen unbehandelt bleiben, 
sind okologische Vorteilswirkungen zu erwarten. Dabei 
durften bei den zurzeit in der landwirtschaftlichen Praxis 
eingesetzten Herbiziden weniger die direkten Effekte, 
sondem mehr die indirekten Einflusse eine Rolle spielen. 
Von den im Bestand verbleibenden Unkrautern sind 
Wechselwirkungen zum Mikroklima und zur Bodenfauna 
zu erwarten. Dies musste sich u. a. in verbesserten Lebens
bedingungen fur Collembolen zeigen. 
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Bodenmikroarthropoden reagieren sehr schnell auf Ver
anderungen der okologischen Bedingungen und sind als 
Generalisten und als Spezialisten an integrativen Leistun
gen des Agrarokosystems wie z. B. Mineralisierung organi
scher Substanz und Humusbildung ma13geblich beteiligt. 
Collembolen haben sich als gute lndikatoren fur okologi
sche Bedingungen in Ackerboden bewahrt. Im Rahmen 
der Untersuchungen sollte geklart werden, ob direkte 
Zusammenhange zwischen dem Vorkommen von Collem
bolen und deren lndividuendichte und dem Vorhanden
sein von Unkrautern nach Teilflachenunkrautbekampfung 
nachweisbar sind. Auf der untersuchten Ackerflache do
minieren zwei Collembolenfamilien, /sotomidae und 
Onychiuridae, epigaische und euedaphische Collembolen. 
Zwischen Teilflachen mit und ohne Herbizidbehandlung 
ergaben sich Unterschiede im Vorkommen einzelner 
Collembolenarten (z. B. Folsomia spec., Onychiurus spec.). 
Einige phytophage Arten profitieren vom Vorhandensein 
von Unkrautarten wie Matricaria chamomilla, Stellaria 
media und Veronica hederifoiia. Weitere Untersuchungen 
sind allerdings notwendig, um diese Ergebnisse zu bestati
gen. 

Ackerflache mit Kamille-Verunkrautung und einem 
Exemplar der Collembolenfamilie lsotomidae 

Experimenteller Ansatz zur Minderung der 
Herbizidanwendung in Zuckerri.iben 

Der Verbraucher fordert von der Landwirtschaft im zu
nehmenden Ma13e eine umweltschonende Erzeugung von 
Nahrungsmitteln. Alie Ma13nahmen zur Reduzierung der 
Pflanzenschutzmittelanwendung sollen grundsatzlich die 
Gefahren und Risiken fur Menschen und Umwelt vermin
dern. Mit der Einsparung von Pflanzenschutzmitteln ist 
zugleich eine Effizienzsteigerung und somit ein okonomi
scher Vorteil fur den Landwirt verbunden. Begrenzt wird 
die mogliche Reduzierung des Herbizideinsatzes allerdings 
durch die notwendige Wirksamkeit, die zum Schutz der 
Kulturpflanze vor der Unkrautkonkurrenz erforderlich ist. 
Bezuglich des Herbizideinsatzes ist die Zuckerrube auf 
Basis des normierten Behandlungsindexes in Deutschland 
die Ackerbaukultur mit der gro13ten lntensitat. Ursachlich 
hangt dies mit der Konkurrenzempfindlichkeit der Kultur 
und dem aktuell verfugbaren Herbizidspektrum zusam
men. Das lnstitut versucht daher in Kooperation mit dem 
lnstitut fur Zuckerrubenforschung, Gottingen, und dem 

Fachgebiet Herbologie des lnstituts fur Phytomedizin der 
Universitat Stuttgart-Hohenheim auf der Basis der vorhan
denen Wirkstoffe, die Anwendung weiter zu optimieren, 
um damit eine Einsparung der Herbizidmenge zu errei
chen. Die ersten Versuchsergebnisse zeigen, dass ein 
Potenzial zur Reduzierung des Herbizidaufwandes bei der 
Zuckerrube gegeben ist. Weitere Untersuchungen mussen 
nun zeigen, wie sich die Strategien zur Minderung der 
Herbizidanwendung langfristig auf die Entwicklung der 
Verunkrautung auswirken. 

Atmungsmessungen zur Beurteilung der Auswir
kungen von Pflanzenschutzmitteln auf Bodenmikro
organismen 

Seit vielen Jahren wird der Einfluss van Pflanzen
schutzmitteln auf Bodenmikroorganismen untersucht, um 
eine Gefohrdung dieser eng mit der Bodenfruchtbarkeit 
verknupften Bodenorganismen zu verhindern. Hierzu kon
nen Atmungsmessungen eingesetzt werden, wobei die 
damit erzielbare Aussage stark van der verwendeten Me
thodik abhangt. Spatestens seitdem die okotoxikologi
sche Beurteilung von pflanzenschutzmitteln auf Boden
mikroorganismen auch auf internationaler Ebene (z. B. 
OECD) erfolgt, gibt es Forderungen, die speziell die 
Vorgaben der gegenuber der bisherigen deutschen 
Richtlinie vereinfachten und modifizierten OECD-Richtlinie 
in einigen Fallen fur erganzungsbedurftig halten. 

Aufbauend auf fruheren Erfahrungen wurden daher in 
Zusammenarbeit mit verschiedenen Laboren einige Fragen 
zur Atmungsmessung in okotoxikologischen Versuchen 
mit pflanzenschutzmitteln aufgegriffen. Hierzu wurden im 
Labor mehrere ackerbaulich genutzte Lehm- und Sand
boden mit verschiedenen Dosierungen stressauslosender 
Chemikalien behandelt, unter Standardbedingungen be
brutet und die Biomasse bezogene Atmung mittels ver
schiedener Methoden gemessen. 

Die Ergebnisse zeigen, dass beide Atmungsmessverfahren 
(C02-Bildung: URAS; 02-Verbrauch: OxiTop) geeignet sind, 
unterschiedlich aktive Boden zu unterscheiden und den 
zeitlichen Verlauf festzustellen. In zwei Boden, die noch 
relativ frische pflanzenreste enthielten, kam es allerdings 
zu Messproblemen. Hier sind wegen des speziellen Ver
laufs der Atmungskurven nur sehr kurze Auswertezeiten 
moglich. In weiteren Untersuchungen sollte die Stickstoff
mineralisierung gezielt erhoht werden. Die als Stressauslo
ser eingesetzten Chemikalien wirkten nur in zwei Boden. 
In den bereits vorher als kritisch beurteilten Boden liel3 sich 
in den ersten Wochen der Bebrutung - unabhangig vom 
Messsystem - auch kaum eine dosisabhangige Hemmung 
der Atmung ermitteln. Bei Boden, die wahrend der Mes
sung innerhalb der ersten vier Bebrutungswochen einen 
sehr schnellen Anstieg der Atmungskurven aufweisen, 
sollte besonders kritisch darauf geachtet werden, ob 
uberhaupt eine dosisabhangige Wirkung biozider Ver
gleichssubstanzen auffindbar ist. Bei Nichtbeachtung kann 
es folglich zu einer verfolschten Beurteilung von Um
weltchemikalien bzw. Pflanzenschutzmitteln kommen, 
wenn in entsprechenden Versuchen keine zusatzlichen 
Angaben uber die Wirkung bekannterma13en biozider 
Vergleichsmittel vorliegen. 
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lnstitut 

fur integrierten Pflanzenschutz 

Im lnstitut fur integrierten Pflanzenschutz in Kleinmach
now wird das Konzept des Pflanzenschutzes in Richtung 
auf eine erhohte Umweltvertraglichkeit und nachhaltige 
Landbewirtschaftung weiter entwickelt. Durch Nutzung 
naturlicher Regelmechanismen, pflanzenbaulicher MaB
nahmen und neuer Moglichkeiten der Schadensabwehr 
wird die Sicherung gesunder Pflanzenbestande bei weit
gehend reduzierter Anwendung von konventionellen 
chemischen Pflanzenschutzmitteln angestrebt. Neben der 
systematischen Erfassung des Wissensstandes steht die 
Erarbeitung von Bausteinen des integrierten Pflanzen
schutzes im Vordergrund, die gemeinsam mit anderen 
lnstituten der Biologischen Bundesanstalt fur Land- und 
Forstwirtschaft zu Pflanzenschutzkonzepten zusammen
gefuhrt werden. Die Arbeiten des Institutes sind auch in 
internationale Projekte eingebunden. Fachkollegen aus 
der EU und anderen europaischen Landern sowie aus 
mehreren Entwicklungslandern weilten zu Forschungs
aufenthalten oder zum lnformationsaustausch im lnstitut 
und Wissenschaftler des lnstituts in Partnereinrichtungen 
der EU. 

Das lnstitut wirkt vorbereitend mit am Genehmigungs
verfahren zur SchlieBung von Luckenindikationen gemaB 
§§ 18, 18a Pflanzenschutzgesetz und ist Benehmensstelle
fur die Listung von Pflanzenstarkungsmitteln gemaB §§ 31,
31 a, 31 b Pflanzenschutzgesetz. Daruber hinaus untersucht
das lnstitut durch freisetzungs- und anbaubegleitende
Forschungsarbeiten Chancen und Risiken von gentech
nisch veranderten Kulturpflanzen fur den Pflanzenschutz.

Besondere Bemuhungen waren im Berichtsjahr auf kon
zeptionelle Arbeiten gerichtet. Nachdem in den letzten 
Jahren uberwiegend positive Erfahrungen mit den 
Grundsatzen fur die Durchfuhrung der guten fachlichen 
Praxis im Pflanzenschutz gesammelt wurden, gait es, diese 
zu aktualisieren und neue Entwicklungen aufzunehmen. 
Diese Aufgabe wird von einem steering committee unter 
Leitung des lnstituts wahrgenommen. Weiterhin oblag 
dem lnstitut die inhaltliche Vorbereitung und Organisation 
der 2. Potsdamer Konferenz vom 30. Marz bis 2. April 2003 
uber Leitlinien der deutschen Pflanzenschutzpolitik, an der 
sich alle am Pflanzenschutz interessierten gesellschaft
lichen Krafte beteiligten. Die Konferenz stand unter dem 
Thema ,,Reduktionsprogramm, Kommunikation und 
Transparenz" und zeigte Moglichkeiten zur Minderung des 
Risikos bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 
auf. Dabei wurden erste Vorstellungen uber geeignete 
Handlungsinstrumente und lndikatoren zur Reduktion des 
Risikos und der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 
entwickelt. Zur weiteren Ausgestaltung und Konkreti
sierung wurde ein Beirat ,,Reduktionsprogramm im Pflan
zenschutz" gegrundet, dessen Geschaftsfuhrung dem 
lnstitut ubertragen wurde. Nach drei Arbeitssitzungen 
wurde dem Bundesministerium fur Verbraucherschutz, 
Ernahrung und Landwirtschaft der abschlieBende Bericht 
des Beirates mit Vorschlagen fur ein Reduktionsprogramm 
im Pflanzenschutz am 15. Oktober 2003 vorgelegt und 
kann auf der Homepage der BBA (www.bba.de) unter 
,,Reduktionsprogramm im Pflanzenschutz" eingesehen 

werden. Als Konsequenz aus dieser Entwicklung wird das 
lnstitut die Bestimmung des notwendigen MaBes bei der 
Anwendung von chemischen Pflanzenschutzmitteln in 
den einzelnen Kulturen und Boden-Klima-Regionen 
zunehmend in den Mittelpunkt seiner Forschungsaktivi
taten stellen. Das notwendige MaB soil sowohl als 
Zielkorridor auf der Grundlage der statistischen Analysen 
uber die tatsachliche Anwendung von Pflanzenschutzmit
teln (NEPTUN) als auch auf der Basis entsprechender 
Langzeituntersuchungen ermittelt werden. 

Zur weiteren Entwicklung des Leitbildes integrierter 
Pflanzenschutz werden komplexe Versuchsanstellungen 
genutzt, in denen die Auswirkungen der Rucknahme der 
Produktionsintensitat untersucht und Empfehlungen fur 
die Gestaltung des Pflanzenschutzes abgeleitet werden. 
Der langfristig angelegte Strategievergleich umweltver
traglicher Pflanzenschutz umfasst die Bewirtschaf
tungsmodelle Marktfruchtbau, Futterbau sowie okologi
scher Landbau und erlaubt eine ganzheitliche Bewertung 
aus der Sicht des Pflanzenschutzes. Dies ist Grundlage fur 
Forschungen uber die Ressourcenetfizienz von Pflanzen
schutzmaBnahmen, bei denen die Energieetfizienz und die 
Etfizienz der Stickstoffdungung als Kriterien fur die 
Umweltvertraglichkeit und Nachhaltigkeit der Pflanzen
produktion dienen. 

Der Pflanzenschutz im okologischen Landbau hat sich als 
ein Arbeitsschwerpunkt etabliert. Nachdem die Problem
bereiche identifiziert worden sind, konzentrieren sich die 
experimentellen Arbeiten des Institutes vorrangig auf 
solche Pflanzenschutzprobleme, die durch Pflanzen
schutzmittel, Pflanzenstarkungsmittel sowie alternative 
Verfahren der Saatgutbehandlung gelost werden konnen 
und deren Anwendung im okologischen Anbau zulassig 
ist. Im Rahmen des ,,Bundesprogramms Okologischer 
Landbau" hat das lnstitut Portrats der wichtigsten 
Schadorganismen erarbeitet, die neben der Schad
bildbeschreibung und der Biologie die vorbeugenden und 
direkten Regulierungsstrategien unter den Bedingungen 
des Okolandbaus beschreiben. Die lnformationen sind im 
lnternetportal www.oekolandbau.de abrufbar. Weiterhin 
werden alle in der Praxis bedeutsamen Nutzlinge in Wort 
und Bild vorgestellt sowie Anwendungsempfehlungen 
gegeben. Die lnhalte wurden von Fachspezialisten aus 
dem In- und Ausland evaluiert. 

Ein bereits 1996 angelegter Versuch mit gentechnisch 
verandertem herbizidresistenten Raps und Mais dient der 
Bewertung langerfristiger Auswirkungen aus der Sicht des 
Pflanzenschutzes. Dabei stand zunachst das Unkrautma
nagement im Vordergrund. lnzwischen werden im Rah
men von Drittmittelprojekten auch Begleituntersuchun
gen zu agrarokologischen und sicherheitsrelevanten As
pekten durchgefuhrt, die uber die ursprungliche Versuchs
anlage hinaus auch neue Standorte und weitere gentech
nisch veranderte Kulturpflanzen, wie z. B. Bt-Mais und 
Kartotfeln, einschlieBen. 

Durch intensive Bemuhungen der am Verfahren Lucken-



indikation beteiligten Mitarbeiter ist es gemeinsam mit 
dem Arbeitskreis Luckenindikationen und seinen breitge
facherten Unterarbeitskreisen gelungen, fur mehr als 400 
Anwendungsgebiete die Grundlagen fur Lbsungen oder 
Teillosungen (mindestens ein Pflanzenschutzmittel verfug
bar) zu schaffen. Grol3e Bedeutung fur das Schliel3en von 
Lucken hat das Genehmigungsverfahren gemal3 § 18 
Pflanzenschutzgesetz erlangt. Die Zusammenarbeit bei 
der Losung von Luckenindikationsproblemen mit den 
USA, Gro13britannien und Osterreich wurde ausgebaut 
und durch die Kommission forciert. Im Rahmen einer ver
tieften Zusammenarbeit innerhalb der EU wurde eine 
Arbeitsgruppe Luckenindikation ins Leben gerufen, die 
sich auf EU-Ebene mit dem Schlie13en von Luckenindikatio
nen befasst. 

Im Rahmen des Benehmens bei der Listung von Pflan
zenstarkungsmitteln wurden 88 Pflanzenstarkungsmittel 
bewertet. Begonnen wurde mit dem Aufbau von Daten
banken fur Alternativen zur Anwendung chemischer 
Pflanzenschutzmittel und fur Pflanzenstarkungsmittel. 

!.angzeitversuche zum umweltvertraglichen ?fianzen
schutz und zur Ermlttlung des notwendigen MaBes 
bei der Anwendung von ?flanzenschutzmitteln 

Auf dem sandigen Diluvialstandort Dahnsdorf (46 Boden
punkte, mittlere Niederschlagsmenge 536 mm/a) laufen 
seit Herbst 1995 ein Strategievergleich zum umweltver
traglichen pflanzenschutz mit den Bewirtschaftungssyste
men ,,Marktfruchtbau", ,,Futterbau" und ,,Okologischer 
Landbau" sowie seit dem Herbst 2002 ein Ver
gleich der Pflanzenschutzstrategien ,,Nichtchemischer 
pflanzenschutz", ,,Gute fachliche Praxis", ,,Halbierung der 
Pflanzenschutzmittelmenge" und ,,Senkung der Pflanzen
schutzmittelmenge durch Preisverdoppelung". Die Lang
zeituntersuchungen erfolgen in 6-feldrigen Fruchtfolgen, 
die an den Standort und die Bewirtschaftungssysteme 
angepasst sind. 

Ziel der Untersuchungen ist die Ermittlung des notwendi
gen Mal3es fur die einzelnen Pflanzenschutzmittelgruppen 
in wichtigen Ackerbaukulturen sowie die Beurteilung der 
langfristigen Auswirkungen einer Halbierung oder des 
Verzichts auf pflanzenschutzmittel. 

Als Standard fur die Pflanzenschutzmittelanwendung 
dient in beiden Versuchen eine situationsbezogene Do
sierung, die im Bereich von 50 bis 100 % der zugelassenen 
Aufwandmenge liegt. Dies entspricht der Vorgehensweise 
von sachkundig gefuhrten landwirtschaftlichen Betrieben. 
Die mit der Halbierung situationsbezogener Herbizidauf
wandmengen verbundene Wirkungsminderung liegt in 
Abhangigkeit von der Unkrautart, dem Praparat und dem 
Getreidebestand im Bereich von 10 bis 50 %. Die gegen 
Windhalm um 25 bis 30 % geringere Wirkung der hal
bierten Dosis hat seit dem funften Versuchsjahr einen 
starkeren Besatz mit Windhalmrispen zur Folge. Im Ver
gleich zu situationsbezogener Dosierung verursachte die 
standige Halbierung der Herbizidaufwandmenge im neun
ten Versuchsjahr (Herbst 2003) eine Zunahme des Un
krautauflaufs um ea. 75 %. Dazu trugen insbesondere 
Windhalm, Kamille-Arten, Ackerstiefmutterchen und 
Ehrenpreis-Arten bei. Die Forderung der konkurrenz
starken Arten Windhalm und Kamille in der unbehandel-

ten Kontrolle verursachte im Mittel von Weizen, Roggen 
und Gerste unkrautbedingte Ertragsverluste von ea. 4 bis 
12 dt/ha. Bei halbierter Herbizidmenge wurde der Ertrag 
um bis zu 8,5 dt/ha vermindert. Die Ergebnisse zeigen, 
dass die Unkrautkonkurrenz bei Halbierung der situations
bedingten Dosis nicht dauerhaft unterbunden werden 
kann. 

Bei den Pflanzenkrankheiten waren keine Langzeiteffekte 
festzustellen. V ielmehr wird das Auftreten der wichtigsten 
Krankheiten erwartungsgema13 von der Jahreswitterung 
und von der Sortenresistenz dominiert. Im Jahr 2003 war 
die Krankheitsentwicklung sehr gering. Die nach Ober
schreitung von Bekampfungsschwellen durchgefuhrte 
Behandlung mit Strobilurin-Fungiziden gegen Netzflecken 
in Gerste und Braunrost in Roggen fuhrte zwar zu einer 
sehr guten Wirkung gegen die Krankheiten, hatte jedoch 
aufgrund der extremen Trockenheit wenig Einfluss auf 
den Ertrag. 

Bemerkenswert ist die mit Beginn der zweiten Rotation 
beobachtete Wechselwirkung zwischen dem Herbizid
und dem Fungizideinsatz in Getreide. Der Getreideertrag 
lag bei kombinierter Anwendung situationsbezogener 
Herbizid- und Fungizidaufwandmengen um ea. 5 dt/ha 
hoher als die Summe der Mehrertrage bei Einzelanwen
dung. Mit einer um 20 % erhohten Aussaatmenge und 
dem mehrfachen Striegeln von Weizen und Gerste konnte 
die durch die Halbierung der Herbizidaufwandmenge 
verursachte Ertragsminderung verringert werden. 

Versuchsfeld Dahnsdorf - Langzeitversuch zum 
umweltvertraglichen pflanzenschutz 

Untersuchungen zur Bestimmung des notwendigen 
MaBes bei der Anwendung von pflanzenschutzmit
teln in Ackerbaubetrieben 

Laut Pflanzenschutzgesetz (§ 2 a) gehort zur guten fach
lichen Praxis im pflanzenschutz, dass die Grundsatze des 
integrierten pflanzenschutzes berucksichtigt werden. Die 
Definition des integrierten Pflanzenschutzes (§ 2) schlieBt 
ein, dass die Anwendung chemischer Pflanzenschutzmittel 
auf das notwendige Ma13 beschrankt wird. Somit kommt 
der Frage, ob das notwendige Mal3 bei der Anwendung 
von Pflanzenschutzmitteln uberschritten wird, bei der 
Beurteilung der Pflanzenschutzintensitat eine zentrale 
Bedeutung zu. 

Das notwendige MaB bei der Anwendung von chemi
schen Pflanzenschutzmitteln beschreibt die Menge von 
pflanzenschutzmitteln, die notwendig ist, um die Wirt
schaftlichkeit zu sichern, weil keine anderen praktikablen 
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Abwehr- und BekampfungsmaBnahmen zur Verfugung 
stehen und die gleichzeitig der Vorsorge im Verbraucher
und Umweltschutz Rechnung tragt. 

In dem im Jahre 1995 angelegten Langzeitversuch ,,Strate
gievergleich umweltvertraglicher Pflanzenschutz" mit den 
beiden Varianten ,,situationsbezogene Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln im Rahmen der guten fachlichen 
Praxis" und ,,50 % reduzierte Anwendung von Pflanzen
schutzmitteln" konnten bereits grundlegende Erkennt
nisse zu den Grenzen der Reduzierung und zum notwen
digen MaB gewonnen werden. Die Untersuchungsergeb
nisse reprasentieren aber nur einen Teil der Ackerbau
regionen Deutschlands. Es ist vorgesehen, den Parzellen
versuch an weiteren reprasentativen Standorten in 
Deutschland durchzufuhren. 

Im Jahre 2002 wurde eine Praxisstudie zu den Auswirkun
gen der um 50 % reduzierten Anwendung von Pflanzen
schutzmitteln in einem Betrieb bei Magdeburg eingeleitet. 
Die Studie soil sich im Rahmen einer Fruchtfolge uber 
sechs Jahre erstrecken. Dabei wurden drei Flachen aus
gewahlt und jeweils halbiert. Auf einer Halfte erfolgt die 
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln nach guter fach
licher Praxis, auf der anderen Halfte wird die Aufwand
menge um 50 % reduziert. Das Auftreten der Schad
organismen und Unkrauter sowie bestimmte okologische 
lndikatoren werden untersucht. Die Ertrage und oko
nomische Parameter werden ausgewertet. 

?flanzenschutz im okologischen Landbau 

Im Rahmen des ,,Bundesprogramms Okologischer Land
bau" hat das lnstitut den Bereich Pflanzenschutz im lnter
netportal www.oekolandbau.de konzipiert und inhaltlich 
zusammengestellt. Erstmalig wird damit im Internet ein 
umfassender Oberblick zu alien wichtigen Schadorganis
men und ihren Regulierungsmoglichkeiten unter den Be
dingungen des Okolandbaus gegeben. Schaderregerpor
traits sind fur die Bereiche Ackerbau, Obstbau, Weinbau 
und Gemusebau erstellt warden. Relevante Themen der 
Unkrautregulierung, des Waldschutzes und des Vorrats
schutzes sind abrufbar. Ein Online-Pflanzendoktor dient als 
Hilfe bei der Bestimmung von Krankheiten und Schadlin
gen. Besonders hervorzuheben sind die Portrats der 
wichtigsten Nutzorganismen. Hier wird uber die Biologie 
und die Erfahrungen beim Einsatz unter Praxisbedingun
gen informiert. Weiterhin erfolgte die Bereitstellung von 
lnformationen zu den gesetzlichen Grundlagen und 
rechtlichen Rahmenbedingungen. In einem Online-Lexi
kon werden verschiedene Fachbegriffe erlautert. Es wurde 

ein lnternetforum erstellt, in dem Fachexperten als 
Ansprechpartner fur Fragen zur Verfugung stehen. Das 
verfugbare Wissen speziell zu den vorbeugenden Regu
lierungsmaBnahmen fur Schadorganismen ist auch fur den 
integrierten Pflanzenschutz von Bedeutung, um den Ein
satz von chemischen Pflanzenschutzmitteln weiter zu 
reduzieren. Bei der Evaluierung und Erarbeitung einzelner 
Teilbereiche des Portals haben die verschiedenen BBA
lnstitute sowie Fachspezialisten aus Universitaten und dem 
Pflanzenschutzdienst mitgewirkt. 

Im mittlerweile 9. Fachgesprach ,,Pflanzenschutz im okolo
gischen Landbau - Zur Anwendung von Schwefel als Pflan
zenschutzmittel" seit 1998 ging es im Berichtsjahr um eines 
der bekanntesten und altesten Pflanzenschutzmittel uber
haupt, den Schwefel. Er findet in Form von Netzschwefel 
im okologischen Obst-, Wein- und Hopfenbau gegen Echte 
Mehltaupilze und schadliche Milbenarten eine breite An
wendung. Aber auch im Gemuse- und Zierpflanzenbau 
werden Schwefelpraparate als Fungizide angewendet. Die 
Zulassung endete fur alle Praparate am 31. Dezember 
2003. 

Das Fachgesprach hat die Anwendungspraxis fur Schwe
felpraparate im okologischen Landbau aufgezeigt und die 
Unterschiede zur konventionellen Pflanzenschutzpraxis 
verdeutlicht. Anwesende Obst-, Wein- und Hopfenbauer 
stellten die Bedeutung und Notwendigkeit der Anwen
dung von Schwefelpraparaten fur den okologischen 
Landbau dar. Als Ergebnis des Fachgespraches wurde ein 
besserer lnformationsaustausch zwischen den Verbanden 
des okologischen Anbaus und den lndustrievertretern 
vereinbart, damit die Zulassungsantrage fur Schwefelpra
parate auch den Bedurfnissen der Praxis entsprechen. 

Die Beitrage des Fachgespraches wurden in den Berichten 
aus der Biologischen Bundesanstalt fur Land- und Forst
wirtschaft veroffentlicht. Eine Zusammenfassung erfolgte 
auf der Homepage der BBA. 
(www.bba.de/oekoland/index.htm) 

Von den Teilnehmern des Workshops ,,Leitbild zur zukunf
tigen Pflanzenschutzpolitik" im Mai 2002 in Potsdam wur
de beschlossen, eine Online-Datenbank zu Alternativen zu 
chemischen Pflanzenschutzmitteln zu erarbeiten. Die 
Arbeiten begannen im Januar 2003. Die Datenbank be
steht aus hierarchisch aufgebauten Modulen. Es wird zu
nachst zwei Zugangsebenen geben: eine fur den an 
schnellen, ubersichtlichen lnformationen interessierten Er
zeuger, die andere fur alle an wissenschaftlichen 
Hintergrunden lnteressierten, die uber die Handlungs
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Q landbau.de 
empfehlungen hinausgehende 
lnformationen erlangen wollen. 
Parallel zu den strukturellen Ar
beiten wurde mit dem Zusam
mentragen der lnformationen 
aus der Literatur (Internet, 
Dissertationen, Bucher, Zeit
schriften mit exakten Quellen
angaben) zu den einzelnen 
Modulen begonnen. Gegen
wartig wird die Modulkombi-

Das 

lnternetportal ,,Okolandbau" 

lnformationsportal 

nation ,,Ackerbau - praventive 
MaBnahmen" bearbeitet. 



Alternative Verfahren der Saatgutbehandlung 

Die Bekampfung samenburtiger Pathogene mit alternati
ven Methoden der Saatgutbehandlung ist ein im lnstitut 
fur integrierten Pflanzenschutz etablierter Forschungs
schwerpunkt. Fur die Saatguterzeugung im okologischen 
Landbau sind die Arbeiten von besonderer Relevanz, da 
hier nach dem Ende der Ubergangsregelung ab 2004 nur 
noch Saatgut verwendet werden dart, welches im okolo
gischen Landbau erzeugt worden ist. Vorbeugende Mal3-
nahmen reichen oft nicht aus, um gesundes Saatgut zur 
Verfugung zu stellen. Entsprechend den Grundsatzen des 
okologischen Landbaus, auf den Einsatz chemisch-syn
thetischer Mittel zu verzichten, werden deshalb alterna
tive, d. h. physikalische und biologische Verfahren der Saat
gutbehandlung entwickelt oder angepasst und hin
sichtlich ihrer Wirksamkeit und Anwendbarkeit charakteri
siert. Bei den physikalischen Verfahren werden sowohl 
.,klassische" \/erfahren der Nutzung von Warme, in Kom
bination mit Feuchtigkeit (Heil3wasser, Heil31uft), als auch 
ein modernes Verfahren, die Anwendung von niederener
getischen Elektronen (Elektronenbehandlung), in die Un
tersuchungen einbezogen. Von den biologischen Verfah
ren wird die Anwendung von Pflanzenstarkungsmitteln 
(pflanzliche Produkte, mikrobielle Mittel) untersucht. 

Fur den im okologischen Landbau wichtigen Steinbrand 
an Weizen wird uber die Anwendung alternativer Be
kampfungsmal3nahmen hinaus nach Moglichkeiten der 
Vorhersage der Notwendigkeit einer direkten Bekamp
fung gesucht. Durch entsprechende Versuche sollen die 
unterschiedlichen Einflussfaktoren gewichtet und im Er
gebnis Befallstoleranzgrenzen definiert werden. Mit unter
schiedlich Steinbrand anfalligen Winterweizensorten, meh
reren lnfektionsstufen (Minimum 20, Maximum 5.000 
Sporen/Korn) und Saatgutbehandlungsvarianten werden 
Klimakammer- und an funf Standorten Feldversuche 
durchgefuhrt. Im ersten Versuchsjahr (2003) war der Befall 
im Feld an den einzelnen Standorten in Abhangigkeit vom 
Aussaattermin und der Witterung unterschiedlich hoch, 
insgesamt aber eher gering. Die Unterschiede zwischen 
den lnokulationsstufen und den Sorten waren dennoch 
deutlich sichtbar. Fur die Ableitung eines Algorithmus zur 
Bekampfungsentscheidung in der Praxis sind die Ergeb
nisse eines weiteren und nach Moglichkeit eines dritten 
Versuchsjahres notwendig. 

Fur wichtige Gemusearten (Mohre, Kohl, Sellerie, Petersilie, 
Feldsalat) wurden Empfehlungen zur Behandlung mit 
Heil3wasser und einem Pflanzenstarkungsmittel auf biolo
gischer Basis abgeleitet. Eine Heil3wasserbehandlung im 
Bereich von 50 bis 53 °C stellt fur diese Saatgutarten einen 
im Hinblick auf die Bekampfung der samenburtigen 
Pathogene und die Gewahrleistung der Keimfahigkeit 
nutzbaren Bereich dar. Durch Kombination der Heil3was
serbehandlung mit der Anlagerung des Pflanzen
starkungsmittels PRORADIX kann insbesondere bei 
Kulturen mit mehreren Ernten (Petersilie, Schnittsellerie) 
der Ertrag gesteigert werden. Die Anwendbarkeit ther
mophysikalischer Methoden, speziell einer Feuchtheil3-
luftbehandlung, wird gegenwartig fur weitere Gemu
searten, die aufgrund ihrer Samenbeschaffenheit (schleim
bildend, stark quellend) fur die Heil3wasserbehandlung 
ungeeignet sind, untersucht (Basilikum, Bohne, Garten
kresse, Radies, Spinat, Wilde Rauke). 
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Wirkung der Feuchtheil31uftbehandlung gegen Colleto

trichum lindemuthianum an Buschbohne (Feldversuch 
2003) 

Colfetotrichum lindemuthianum - befallener 
Bohnensamen; Acervuli mit Setae und Sporen 

Das Verfahren der Elektronenbehandlung wurde fur Ge
treide, vor allem fur Winterweizen, zur Praxisreife entwi
ckelt. Die Eignung des Verfahrens auch fur Kleinsamereien 
konnte an Mohren- und Kohlsaatgut bereits Mitte der 
90er Jahre nachgewiesen werden. Die Wirkung gegen die 
an diesen Kulturen wichtigen Pathogene differierte in 
Abhangigkeit von der Starke der lnfektion. Im Jahr 2003 
haben Untersuchungen zur Anwendung des Verfahrens 
an wichtigen Gemusearten unter den veranderten anla
gentechnischen Bedingungen (Behandlung unter Atmo
spharendruck anstatt im Vakuum) begannen. Ziel aller Un
tersuchungen ist es, eine Reihe alternativer Verfahren 
bereit zu stellen, aus denen die fur die jeweilige Situation 
am besten geeignete Methode ausgewahlt werden kann. 

Beurteilung der transgenen Herbizidresistenz bei Raps 
und Mais fur den integrierten pflanzenschutz 

Varn lnstitut fur integrierten Pflanzenschutz werden seit 
1996 auf dem Versuchsfeld in Dahnsdarf in einer 4-feldri
gen Fruchtfalge van Raps-Roggen-Mais-Weizen Strategien 
der chemischen Unkrautbekampfung mit und ohne her
bizidresistenten Raps- und Maissorten hinsichtlich ihrer 
okologischen Auswirkungen untersucht und ihre Chancen 
und Risiken fur den integrierten Pflanzenschutz bewertet. 
Die nunmehr 7-jahrigen Ergebnisse zeigen, dass die Appli
katian van Glufosinat um ein bis drei Wochen spater als 
mit den z. Z. zugelassenen Herbiziden erfolgen kann. Da
durch !assen sich Schadensschwellen als wesentliche 
Bausteine des integrierten Pflanzenschutzes besser umset
zen. lnfolge der fehlenden Bodenwirkung van Glufosinat 
war bei Mais oft eine zweite Herbizidanwendung not
wendig. Durch den erneuten Unkrautauflauf kurz nach 
der Herbizidanwendung wurde die flaristische Diversitat 
auf dem Acker verbessert. Bei Mais kann die Neuver
unkrautung auch einen Beitrag zum Erasiansschutz leisten. 
Ein Vergleich der beiden Herbizidstrategien hinsichtlich 
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ihrer Auswirkungen auf Regenwurmer, Algen, Daphnien 
und Fische zeigte in beiden Kulturen Vorzuge der transge
nen Pflanzen. Problematisch kann die Herbizidresistenz bei 
Raps sein, da die Samen lange im Boden uberdauern und 
als herbizidresistenter Durchwuchs im herbizidresistenten 
Mais auftreten konnen. Mit einer zusatzlichen Spritzung 
eines anderen Herbizids konnte dieser Raps beseitigt wer
den. Damit gehen aber die Vorteile der Herbizidresistenz 
gegenuber konventionellen Systemen verloren. In mehr
jahrigen Untersuchungen zur Auskreuzung von transge
nen in konventionellen Raps blieben die Werte bei einem 
Abstand von 20 m deutlich unterhalb des von der EU 
vorgeschlagenen Schwellenwertes fur Lebens- und Fut
termittel von 0,9 %. Zusammenfassend kann festgestellt 
werden, dass herbizidresistente Kulturpflanzen zu einer 
umweltvertraglicheren chemischen Unkrautbekampfung 
beitragen konnen. 

Vorteilhaft sind der spatere Applikationstermin, die gerin
gere Behandlungsintensitat, der Verzicht auf okotoxikolo
gisch ungunstige Herbizide, die Bekampfung von Pro
blemunkrautern und die nach der letzten Herbizidanwen
dung beginnende Neuverunkrautung. Problematisch 
hingegen sind die Dominanz eines Herbizids in der 
Fruchtfolge, die zur Selektion herbizidresistenter Unkrau
ter fuhren kann, und herbizidresistenter Durchwuchsraps 
in anderen Kulturen. Daher gehort beim Anbau von her
bizidresistenten Kulturpflanzen zur guten fachlichen 
Praxis, dass herbizidresistenter Raps nicht gemeinsam mit 
Kulturen der gleichen Herbizidresistenz in der Fruchtfolge 
steht und eine Anreicherung von herbizidresistentem Raps 
im Bodensamenvorrat als Folge von Ernteverlusten mini
miert wird. 

Die zukunftigen Regelungen zur Koexistenz sollten daher 
auch die Beziehungen zwischen Betrieben berucksichti
gen, die gentechnisch veranderte Pflanzen anbauen, aber 
bei den jeweiligen Kulturen unterschiedliche okonomische 
und okologische Ziele verfolgen. 
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Auswirkungen des Anbaus van Bt-Mais auf den 
Pflanzenschutz und die Nachhaltigkeit der Landwirt
schaft in einem MaiszOnslerbefallsgebiet 

Ziel des seit 2002 durchgefuhrten Projektes ist es, in einer 
3-jahrigen Studie die Auswirkungen des groBflachigen
Anbaus von Bt-Mais auf den Handlungsrahmen des inte
grierten Pflanzenschutzes und die okologische Situation in
einem Betrieb eines Maiszunslerbefallsgebiets komplex zu
untersuchen.

In einem Betrieb im Oderbruch, das als permanentes Be
fallsgebiet des Maiszunslers gilt, wurden zwei ea. 20 ha 
groBe Maisfelder in zwei gleichgroBe Teilfelder aufgeteilt. 
Auf einem Teilfeld wurde Bt-Mais angebaut (MEB 307 BT), 
auf dem anderen die kanventianelle Maissarte 'Monu
mental'. Auf beiden Flachen wurde ein Untersuchungs
programm an jeweils funf Kantrallpunkten durchgefuhrt. 
Erfasst wurden Maiszunsler, Blattlause und andere Schad
linge sawie naturliche Feinde der Blattlause. Zudem erfalg
ten Pflanzenentnahmen mit Laborauswertungen zu wei
teren okalagischen lndikataren an den Pflanzen (Wanzen, 
Zikaden, Thysanopteren, Callembalen). Epigaische Arthra
paden (Carabiden, Spinnen) wurden durch Bodenfallen 
erfasst. AuBerdem erfolgten Erhebungen zum Auftreten 
von Fusarium sawie zur Mykataxinbelastung der Mais
pflanzen. Zusatzlich wurden auf dem Teilfeld mit kanven
tionellem Mais eine biologische Bekampfungsmethade 
mittels Trichogramma-Eiparasiten und eine lnsektizidbe
handlung angewandt. 

In die taxonomische Auswertung der Spinnen, Carabiden, 
Wanzen, Zikaden und Thysanapteren sowie fur die Fusa
rium- und Mykataxinbestimmung wurden externe 
Spezialisten einbezogen (Humbaldt-Universitat zu Berlin, 
IGV GmbH Berghalz-Rehbrucke und andere BBA
lnstitute). Die Untersuchungen beinhalten weiterhin Er
tragsermittlungen (Frisch- und Trackengewichte) und 
Kosten-Nutzen-Analysen sowie chemisch-analytische Pru
fungen und Energie- und Qualitatsbewertungen des 
Erntematerials (Prufung durch Landeskontrallverband 
Brandenburg e. V., Waldsieversdorf). 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass bei den im 
Rahmen van okolagischen Untersuchungen bestimmten 
Arthropoden in den vergangenen vier Jahren keine direk
ten Auswirkungen des Anbaus van Bt-Mais festgestellt 
werden konnten. Bezuglich des Ertrages, der chemisch
dnalytischen Prufungen und der Energie- und Qualitats
bewertungen wurden keine Unterschiede zwischen den 
Sorten ermittelt. Allerdings konnte ein signifikant gro
Beres Auftreten verschiedener Fusarium-Arten (F. avena
ceum, F. sporotrichoides, F. arthrosporioides, F. dimerum, F. 

semitectum, F. graminearum, F. sambucinum, F. subgluti
nans, F. verticilioides) und ein geringfugig hoheres 
Auftreten an Mykatoxinen in der konventionellen 
Maissarte nachgewiesen werden. Diese Ergebnisse wur
den im Berichtsjahr 2003 bestatigt. Im Weiteren sallen die 
Daten fur eine kamplexe Bewertung der unterschied
lichen Methoden zusammengefasst und die unterschied
lichen Methoden zu okolagischen Fragestellungen im Hin
blick auf ein anbaubegleitendes Monitoring miteinander 
verglichen werden. 



SchlieBung von LOckenindikationen im pflanzenschutz 

Das etablierte Verfahren zur Schlief3ung von Luckenindi
kationen im pflanzenschutz uber das Genehmigungsver
fahren nach §§ 18, 18a Pflanzenschutzgesetz wurde auch 
im Jahr 2003 erfolgreich weitergefuhrt. Im Berichtszeit
raum vom 1. November 2002 bis 1. Dezember 2003 wur
den 324 Anwendungen (Pflanzenschutzmittel in einem 
Anwendungsgebiet) genehmigt. Davon sind 115 auch im 
okologischen Anbau nutzbar. 

Der Stand der Antragstellungen und Genehmigungen fur 
die einzelnen Einsatzgebiete ist tabellarisch dargestellt. 

lnsbesondere fur den Bereich Heil- und Gewurzpflanzen 
gibt es Verzogerungen bei der Genehmigung von 
Anwendungsgebieten. Hier fehlen fur derzeit 82 
beantragte Anwendungsgebiete Ruckstandshochstmen
gen, deren Festsetzung noch immer ein zeitaufwendiges 
Verfahren darstellt. 

Die Arbeiten in den Unterarbeitskreisen des AK-LOCK 
wurden auch in diesem Jahr in unverminderter lntensitat 
weitergefuhrt. Die Erfassung der Ergebnisse zur Wirksam
keit, Phytotoxizitat und zu Ruckstanden konnte in diesem 
Jahr vereinheitlicht werden. Hierzu wurden Datenbanken 
erarbeitet, die in alien Dienststellen Verwendung finden 
und alle Versuchsergebnisse aufnehmen. Die jahrlich 
durchgefuhrten Beratungen der Unterarbeitskreise des 
AK-LUCK und die mit der chemischen lndustrie, dem AK
LUCK und den Einvernehmensbehorden gefuhrten 
Round-Table-Gesprache wurden inhaltlich vorbereitet und 
die Zusammenarbeit koordiniert. 

. ... .
-

Erganzungs- Genehmigung 
antrag nach nach 

Zulassung 
nach 

Entscheidende Fortschritte konnten in der EU-weiten 
Zusammenarbeit erreicht werden. Im Berichtszeitraum 
wurde eine EU-Arbeitsgruppe Luckenindikationen ins 
Leben gerufen, in die alle Mitgliedstaaten und Kandidaten 
einen Vertreter entsendet haben. In einem ersten Schritt 
erfolgte eine Analyse der wichtigsten Luckenindikationen 
in den einzelnen Mitgliedstaaten. Diese bilden die Grund
lage fur ein gemeinsames Arbeitsprogramm und fur eine 
arbeitsteilige Bearbeitung von gemeinsamen Schwer
punktaufgaben. 

Benehmenserteilung zur Aufnahme von pflanzen
starkungsmitteln in die Liste 

Mit der Anderung des Gesetzes zum Schutz der Kultur
pflanzen durch Artikel 4 des Gesetzes zur Neuorganisation 
des gesundheitlichen Verbraucherschutzes und der Le
bensmittelsicherheit vom 6. August 2002 (BGBI. I S. 3082, 
3087) erfolgt die Aufnahme der pflanzenstarkungsmittel 
in die Liste seit dem 1. November 2002 durch das Bundes
amt fur Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. 
Das Bundesamt trifft seine Entscheidung im Benehmen 
mit der Biologischen Bundesanstalt. Der BBA obliegt damit 
in erster Linie die Risikobewertung fur den Zielbereich 
Pflanze. Im Jahr 2003 wurden durch die BBA 88 Antrage 
bewertet. Fur 29 Mittel konnte die Zustimmung zur Auf
nahme in die Liste gegeben werden. Bei 21 Mitteln wurde 
unter Vorbehalt zugestimmt, d. h. die Aufnahme in die 
Liste kann nach geringfugigen Korrekturen oder Besei
tigung von Defiziten in den Unterlagen erfolgen. 38 An
trage wurden abgelehnt. Hauptgrunde fur die Ablehnung 
waren nicht kalkulierbare oder zu erwartende Schaden bei 
der Anwendung, groBe Mangel im Antrag, aufgrund des
sen eine Bewertung nicht moglich war, sowie eine ent
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gesamt 
§ 15 PflSchG § 15 PflSchG § 15 PflSchG

sprechend der Gesetzesdefinition 
auszuschlieBende Zuordnung zu 
den Pflanzenstarkungsmitteln. 
Von den positiv bewerteten Mit
teln ist etwa ein Drittel pflanz
lichen Ursprungs und uberwie
gend sowohl zur Erhohung der 
Widerstandsfahigkeit als auch 
zum Schutz vor nichtparasitaren 
Beeintrachtigungen ausgelobt. 

1995-1997 13 0 174 187 
1998 52 0 41 93 

1999 47 0 16 63 
2000 21 114 15 150 
2001  11 293 5 309 
2002 6 365 37 408 

13.11.2003 0 324 0 324 
Summe 150 1096 288 1534 

Anzahl ausgewiesener Anwendungsgebiete (AWG) fur Luckenindikationen im 
Zeitraum 1995 bis 2003, Stichtag 13.11.2003 

Einsatzgebiet 

AckerbauiGrOnland 
Forst 
GemOsebau/frische Krauter 
Heil-, Gewurz-, Teekrauter 
Hopfen 
Obstbau 
Tabak 
Vorratsschutz 
Weinbau 
Zierpflanzen/Baumschulen 
Summe 

Genehmigungsverfahren nach §§18, 18a (Stand 01.12.2003) 

Einen Schwerpunkt im Jahr 2003 
bildeten die Frischhaltemittel; 
von uber 20 Antragen konnte fur 
14 Mittel der Aufnahme in die 
Liste zugestimmt werden. 

Neben den administrativen Auf
gaben wurden einige ausge
wahlte Pflanzenstarkungsmittel 
hinsichtlich ihrer Wirkungen an 
mehreren Schaderreger-Wirt
Kombinationen untersucht. 
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lnstitut 

fur Folgenabschatzung im Pflanzenschutz 

Das lnstitut fur Folgenabschatzung im Pflanzenschutz 
untersucht die komplexen Auswirkungen des Pflanzen
schutzes auf Okologie und Okonomie. Es verarbeitet das 
vorhandene Wissen mit Methoden der lnformatik, um 
Nutzen und Risiken von Pflanzenschutzverfahren und 
Pflanzenschutzstrategien abzuschatzen, aus wissen
schaftlicher Sicht zu bewerten und Optionen fur die Zu
kunft zu entwickeln. Das lnstitut evaluiert die Folgen 
bestehender und geplanter Auflagen fur die Anwendung 
von Pflanzenschutzmitteln und anderer Maf3nahmen der 
Risikominderung der Pflanzenschutzmittelanwendung fur 
den Naturhaushalt. Es werden Pflanzenschutz bezogene 
lndikatoren fur eine nachhaltige Pflanzenproduktion 
durch Kombination der inharenten umweltrelevanten 
Eigenschaften der Pflanzenschutzmittel mit Oaten Ober 
ihre praktische Anwendung und Anwendungsbedingun
gen einschlieBlich der Effekte auf Qualitat und Quantitat 
der Ernteprodukte entwickelt. Diese lndikatoren werden 
auf internationaler und nationaler Ebene sowie auf der 
Ebene von Naturraumen angewendet. Damit leistet das 
lnstitut eine unmittelbare Politik beratende Forschungs
arbeit. Es arbeitet in entsprechenden Gremien bzw. 
Projekten der OECD und der EU mit. 

Zur L6sung der Aufgaben werden im lnstitut verschiedene 
mathematische Modelle erschlossen und erarbeitet. Die 
Technologie ,,Geografische lnformationssysteme" (GIS) 
findet im lnstitut eine breite Anwendung. Neben der 
Folgenabschatzung werden die Methoden der lnfor
mationstechnologie auch zur Erarbeitung und Validierung 
von Elementen des integrierten Pflanzenschutzes genutzt, 
um damit das Leitbild der integrierten Pflanzenschutz
forschung fort zu entwickeln und seine praktische 
Umsetzung zu unterstutzen. Im begrenzten Umfang wird 
die komplexe theoretische und wissensintegrierende 
Aufgabenstellung durch eigene experimentelle Arbeiten 
im Freiland erganzt. 

Die GIS-gestutzten Arbeiten und Projekte bildeten auch 
im Berichtsjahr wieder einen Schwerpunkt; das lnstitut hat 
sich als Kompetenzzentrum der Anwendung der GIS
Technologie im Bereich der Pflanzenschutzforschung wei
ter profiliert. Charakteristisch dafur sind auch die instituts
ubergreifenden Projekte innerhalb der BBA und die 
Arbeiten mit den in das Zulassungsverfahren und das 
Risikomanagement von Pflanzenschutzmitteln involvier
ten Behorden Umweltbundesamt (UBA) und Bundesamt 
fur Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL). 
Der Umfang, die Vielfalt und der innovative lnhalt dieser 
Arbeiten waren auch Anlass, diesen Komplex als ein 
Schwerpunktthema fur den diesjahrigen Jahresbericht der 
BBA zu wahlen. So seien an dieser Stelle nur zusammen
fassend genannt: Umstellung des Verzeichnisses der re
gionalisierten Kleinstrukturen von Naturraum- auf Ge
meindebasis, Verbindung des Risikobewertungsmodells 
SYNOPS mit der GIS-Technologie fur internationale (EU-) 
und nationale Anwendungen, Risikoabschatzungen inva
siver Schadorganismen, Erarbeitung digitaler Risikopoten
zialkarten fur das Risikomanagement im Pflanzenschutz, 
Grundlagenarbeiten zur probabilistischen Expositionsab-

schatzung sowie Verbindung von GIS mit Globalen Posi
tionierungssystemen (GPS) fur precision farming und Ab
triftvermeidung auf Nichtzielflachen. 

Als ein weiterer Schwerpunkt der wissenschaftlichen 
Arbeiten im lnstitut wurde das Projekt NEPTUN (Netzwerk 
zur Erhebung des tatsachlichen Pflanzenschutzmittelein
satzes in den Naturraumen Deutschlands) weitergefuhrt. 
Eine besondere Bedeutung erlangte dabei die Definition 
und die Regionalisierung des normierten Behandlungsin
dex, der als geeigneter lndikator fur die lntensitat des 
chemischen Pflanzenschutzes im Rahmen des Workshops 
,,Potsdam II" (April 2003) zur Neuorientierung der 
Pflanzenschutzpolitik Deutschlands von alien beteiligten 
gesellschaftlichen Gruppierungen anerkannt wurde. Im 
Berichtsjahr erfolgte die Datenanalyse der Erhebungen in 
Obstbau, Hopfen und Erdbeeren (NEPTUN 2001). Die 
Ergebnisse wurden in dem ,,Bericht aus der Biologischen 
Bundesanstalt fur Land- und Forstwirtschaft", Heft 122 
ver6ffentlicht. Das Teilvorhaben NEPTUN 2003 umfasste 
die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln in zwolf 
Weinbaugebieten, das Vorhaben wurde inhaltlich und or
ganisatorisch durch das lnstitut geleitet. Die Datenanalyse 
wird im Jahre 2004 durchgefuhrt. 

In enger Kooperation mit dem lnstitut fur integrierten 
Pflanzenschutz wurden im Berichtszeitraum Vorlagen fur 
den im Ergebnis des Potsdam-Workshops gegrundeten 
Beirat des ,,Reduktionsprogramms Pflanzenschutz" des 
BMVEL erarbeitet und damit umfangreiche Arbeiten der 
unmittelbaren Politikberatung geleistet. Im Mittelpunkt 
standen die Ableitung von Zielkorridoren fur das not
wendige Maf3 des chemischen Pflanzenschutzes unter An
wendung des Behandlungsindexes sowie die Erarbeitung 
weiterer lndikatoren, die geeignet sind, die Reduzierung 
der lntensitat und des Risikopotenzials des chemischen 
Pflanzenschutzes zu messen. Es wurde begonnen, das Ri
siko-Bewertungsmodell SYNOPS zu erweitern und mit der 
GIS-Datenbasis zu verbinden, um neben den nationalen 
Trendschatzungen und der Bewertung einzelner 
Pflanzenschutzstrategien auch ein Instrument zur Analyse 
und Bewertung regionaler Unterschiede im Sinne eines 
,,Hot Spot Management" bereitzustellen. Auch hierzu sind 
im Schwerpunktthema der BBA weitere Ausfuhrungen zu 
finden. 

Schwerpunkte der 6konomischen Arbeiten zur Folgen
abschatzung waren 2003 Untersuchungen zu Entwick
lungstendenzen des Absatzes von Pflanzenschutzmitteln 
und der in ihnen enthaltenen Wirkstoffe in Deutschland. 
Analysiert wurden auch internationale Pflanzenschutz
mittel-Absatzdaten, um Entwicklungen und Trends in 
landwirtschaftlich vergleichbaren Landern, insbesondere 
in den benachbarten Mitgliedslandern der EU, im Verhalt
nis zu den fur Deutschland ermittelten Werten sichtbar zu 
machen. 

2003 begann ein langjahrig angelegter Feldversuch fur 
vier unterschiedliche Strategien (integrierter Pflanzen
schutz, F6rderung nichtchemischer Maf3nahmen, markt-



wirtschaftlicher Reduktionsansatz, ordnungspolitischer 
Reduktionsansatz) der Minderung der Anwendung von 
chemischen Pflanzenschutzmitteln. Untersucht werden 
dabei die Einfli.isse von okonomischen und politischen 
Rahmenbedingungen auf das betriebswirtschaftlich not
wendige MindestmaB und auf den betriebswirtschaft
lichen Nutzen von Pflanzenschutzmitteln und -maBnah
men sowie die Einflusse dieser Strategien auf die Nach
haltigkeit der Pflanzenproduktion. 

Im Bereich der botanischen Arbeiten des lnstituts wurde 
das Erhebungsprogramm zur Ermittlung der Auswirkun
gen unterschiedlich bewirtschafteter Flachen auf die floris
tische Diversitat der angrenzenden Saumbiotope durch 
Vegetationsuntersuchungen in verschiedenen Bundeslan
dern Deutschlands fortgesetzt. Hierzu zahlen auch Unter
suchungen im Rahmen des vom Zentrum fur Agrarland
schafts- und Landnutzungsforschung e. V. Mi.incheberg 
geleiteten Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben 
,,Schfaginterne Segregation - Ein Modell zur besseren Inte
gration van Naturschutzzielen in gering strukturierten 
Agrarlandschaften", das vom Bundesamt fur Naturschutz 
gefordert wird. 

Das Projekt NEPTUN - Stand und Ausblick 

In Deutschland lagen, wie in vielen anderen europaischen 
Landern auch, bis zum Jahre 2000 keine statistischen Er
hebungen bzw. andere frei verfi.igbare lnformationen zur 
tatsachlichen Anwendung chemischer Pflanzenschutzmit
tel in der Landwirtschaft vor. Fur eine Reihe von wis
senschaftlichen Fragestellungen wie auch fur die politische 
Argumentation werden diese Daten dringend benotigt. 

Deshalb wurde im lnstitut fur Folgenabschatzung im 
Pflanzenschutz in enger Zusammenarbeit mit dem Amtli
chen Pflanzenschutzdienst der Bundeslander ein Vorha-

Pflanzenschutzmittel-Applikation im Obstbau 

ben mit dem Namen ,.Netzwerk zur Ermittlung des Pflan
zenschutzmitteleinsatzes in unterschiedlichen, landwirt
schaftlich relevanten Naturraumen Deutschlands (NEP
TUN)" entwickelt. Ziel des Vorhabens waren Erhebungen 
van realistischen, praxisbezogenen Daten zum Pflanzen
schutzmitteleinsatz (Stichprobenverfahren). Nachdem in 
der ersten Ausbaustufe van NEPTUN (NEPTUN 2000) zu
nachst nur die ackerbaulichen Hauptkulturen (Getreide, 
Raps, Zuckerri.iben, Kartoffeln, Mais und Feldfutter) be
trachtet wurden, lag im Nachfolgeprojekt NEPTUN 2001 
das Augenmerk auf dem Obstbau sowie dem Anbau van 
Hopfen und Erdbeeren. Im Jahre 2003 wurden diese Er
hebungen im Weinbau durchgefi.ihrt (NEPTUN 2003). 

) 

Verteilung der Obstanbaugebiete der NEPTUN-Erhebung 

Alie Teilvorhaben des NEPTUN-Projektes folgen den 
Prinzipien: 

- regionalisierte Datenerfassung
- fruchtartspezifische und schlagbezogene Datendoku-

mentation
enge Zusammenarbeit mit dem Amtlichen Pflanzen
schutzdienst der Bundeslander

- strikte Wahrung der Anonymitat der Daten
- freiwillige Teilnahme der Landwirte an der Befragung.

Die Datenerfassung sefbst erfofgte vor Ort entweder 
durch die beteiligten Landwirte selbst oder durch Mit
arbeiter des Amtlichen Pflanzenschutzdienstes. Diese ga
ben die Aufzeichnungen an den jeweiligen brtlichen NEP
TU N-Beauftragten weiter. Dieser war verantwortlich fur 
die Anonymisierung der Daten und fur erste Datenpri.i
fungen (Plausibiiitatskontroiien). SchlieBlich wurden die 
Erhebungsdaten an die Koordinierungsstelle im lnstitut fur 
Folgenabschatzung im Pflanzenschutz weitergeleitet und 
dart elektronisch erfasst, verifiziert und analysiert. 
Zu den Teilprojekten NEPTUN 2000 und NEPTUN 2001 
gibt es inzwischen ausfi.ihrliche und detaillierte Veroffent-
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lichungen, in denen Methodik und Ergebnisse dieser Erhe
bungen dargestellt sind. Fur das Projekt NEPTUN 2003 
steht die Verifizierung und Datenanalyse noch aus. Beides 
wird in den ersten Monaten des Jahres 2004 erfolgen. 

Fruchtart Behandlungs

haufigkeit 

Behandlungs

indizes 

Apfel 17,34 28,01 

Birne 14,46 15,69 

Pflaume 6,98 11,50 

Sauerkirsche 6,53 5,27 

SOBkirsche 5,63 6,04 

Erdbeere 6 .80 6,90 

Vergleich Behandlungshaufigkeiten - Behandlungsindices 
(NEPTUN 2001; alle MaBnahmen) 

Wirkstoff -
Tebufenozid 19,8 
Fenoxycarb 19,2 
lmidacloprid 10,6 
Pinmicarb 10, 1 

Oxydemeton-methyl 9,6 

Parathion-methyl 8.4 

Fenpyroximat 5,3 

Apfelwickler-Granulosevirus 5.2 

Mineralole 3, 1 
Propoxur 2,3 
beta-Cyfluthrin 1,4 

Wirkstoffranking 
(NEPTUN 2001; lnsektizide im Apfelanbau) 

Die wichtigsten Analyse-Ergebnisse sind: 

- Behandlungsfrequenzen
- Behandlungsindices
- Wirkstoff-Ranking.

Unter Behandlungshaufigkeit versteht man dabei die An
zahl durchgefuhrter ?flanzenschutzmaBnahmen/ha (un
geachtet der Anzahl der bei einer Applikation ausgebrach
ten Mittel und ausgebrachte Aufwandmengen). Sie ist so
zusagen ein MaB fur den technischen und arbeitszeitli
chen Aufwand in Bezug auf den betrieblichen Pflanzen
schutz. 

Der (,,normierte") Behandlungsindex hingegen ist eine 
Kennziffer, bei deren Berechnung sowohl die Anzahl der 
ausgebrachten Pflanzenschutzmittel als auch deren reale 
Applikationsraten bezogen auf die jeweils zugelassene 
Aufwandmenge und die tatsachlich behandelte Anbau
flache der Kultur berucksichtigt werden. 

Die Analyseergebnisse dienen in aller erster Linie zur Be
schreibung des Status quo bezuglich der Pflanzenschutz
mittelanwendungen in der Praxis. lnsbesondere die Kenn
ziffer ,.Behandlungsindex" wird inzwischen als ein von al
ien gesellschaftlichen Gruppen anerkannter lndikator fur 

die Pflanzenschutzintensitat eines Betriebes akzeptiert. 
Die Erhebungsergebnisse werden auch fur weiterfuhren
de wissenschaftliche Fragestellungen genutzt. So finden 
sie Eingang in das Bewertungsmodell SYNOPS zur Ab
schatzung des regionalen Risiko-Potenzials fur die Um
welt, welches mit der Anwendung von Pflanzenschutz
mitteln verbunden ist. Die Ergebnisse der NEPTUN-Erhe
bungen spielen auch in den politischen Diskussionen Ober 
den Pflanzenschutzmitteleinsatz eine wichtige Rolle. Zurn 
einen erlauben sie, diese Diskussionen erstmals auf der Ba
sis von objektiv ermittelten, quantitativen Werten zu fuh
ren und so die bisher ublichen ,,Glaubens-Argumente" zu 
ersetzen. Zurn anderen zeigen sie bereits jetzt, dass in 
Deutschland im Vergleich zu den anderen Staaten Europas 
Pflanzenschutzmittel wesentlich sparsamer im landwirt
schaftlichen Produktionsprozess angewendet werden. Be
reits jetzt werden die berechneten Behandlungsindices als 
Referenzwerte in Verbindung mit der Vergabe von Um
weltqualitatssiegeln fur landwirtschaftliche Betriebe ge
nutzt. Schlief31ich verstarkten sich in den letzten Monaten 
auch die Bestrebungen, bestehende ,.worst-case-Szena
rien" im Zulassungsprozess von Pflanzen-chutzmitteln 
durch realistischere Risiko-Abschatzungen basierend auf 
den NEPTUN-Ergebnissen abzul6sen und damit praxisge
rechtere Bewertungen fur die gepruften Mittel und Wirk
stoffe ableiten zu konnen. 

Den in den NEPTUN-Projekten erhobenen Oaten kommt 
sowohl aus wissenschaftlicher als auch aus politischer Sicht 
groBe Bedeutung zu, die periodische Fortfuhrung der 
NEPTUN-Projekte ist daher unerlasslich. Die zeitliche 
Dichte der Erhebungen ist dabei noch nicht abschlief3end 
festgelegt, da sie wesentlich von der Personalkapazitat 
bei den Pflanzenschutzdiensten der Lander abhangt. 

Erarbeitung neuer Simulationsprogramme zur Unter
stutzung der ?flanzenschutzberatung 

Eine weitere wichtige Aufgabe des Institutes fur Folgen
abschatzung im Pflanzenschutz ist die wissenschaftliche 
Beratung der Zentralstelle der Pflanzenschutzdienste fur 
Entscheidungshilfen und Programme im pflanzenschutz 
(ZEPP). So wurden in enger Kooperation mit dem Arnt
lichen Pflanzenschutzdienst der Bundeslander und der 
ZEPP bereits mehrere Prognosemodelle und Expertensys
teme entwickelt und der landwirtschaftlichen Praxis zur 
Verfugung gestellt. In ji.ingster Zeit sind die Aktivitaten der 
ZEPP sehr stark mit der Entwicklung des ,,Informations
systems lntegrierte Pflanzenproduktion" (ISIP) verflochten. 
Mittels des internetbasierten Beratungsinstrumentes ISIP 
sollen die Ergebnisse der Beratungsmodelle der Praxis di
rekt zur Verfugung gestellt werden. In diesem Projekt wird 
sowohl die programmtechnische Erstellung der notwendi
gen Internet-Software als auch die Entwicklung neuer Be
ratungsmodelle gef6rdert. Unter anderem gibt es ein Teil
projekt zur Entwicklung von Ontogenesemodellen fur Ge
treide und Raps, die als Entscheidungshilfen in der inte
grierten Pflanzenproduktion genutzt werden sollen. 
Hauptauftragnehmer fur dieses Forschungsprojekt ist die 
Landesanstalt fur pflanzenbau und pflanzenschutz Rhein
land-Pfalz (seit 01.08.2003 eingegliedert in das Dienstleis
tungszentrum Landlicher Raum). Ein Grof3teil der Arbeit 
wird vom lnstitut fur Folgenabschatzung im Pflanzen
schutz geleistet. 



SIMSEPT - eine Entscheidungshilfe zur Bekampfung 
van Septaria tritici und Septaria nadarum in Winter
weizen 

Die beiden Schadpilzarten Septoria tritici bzw. Septoria 

nodorum, die Erreger von Blattdurren bzw. der Spelzen
braune, gehoren zu den wirtschaftlich bedeutendsten 
Krankheitserregern im Weizenanbau Deutschlands und Eu
ropas. Die Epidemieentwicklung beider Schadpilze wird 
neben schlagspezifischen Einflussen vor allem von Tem
peratur, relativer Luftfeuchte und Niederschlag bestimmt. 

Septoria tritici auf einem Weizenblatt 

Das Model! SIMSEPT bildet den Epidemieverlauf vom 
T ermin des Auflaufens des Weizens bis zum Ende des 
Bekampfungszeitraumes (spatestens Bluhbeginn, BBCH
Stadium 61) ab. Die fur die Modellierung erforderlichen 
Daten wurden zum Teil auf der Grundlage von Litera
turangaben bestimmt, zum Teil wurden sie aus Feldver
suchen abgeleitet, die im ehemaligen lnstitut fur Pflan
zenschutzforschung, Kleinmachnow, Bereich Eberswalde, 
durchgefuhrt wurden. Die Beziehungen zwischen Witte
rungsfaktoren und epidemiologischer Entwicklung des Pil
zes sind dabei so vielseitig und komplex, so dass es not
wendig war, im Model! gewisse Vereinfachungen vor
zunehmen und sich auf die Schlusselprozesse fur die Pilz
entwicklung zu konzentrieren. Als EinflussgroBen wurden 
nur solche Parameter einbezogen, die auch im Fall der ge
planten, praxisnahen Modellanwendung verfugbar sind. 
Das betrifft vor allem die Witterungsparameter, die nicht 
bestandesbezogen definiert wurden, sondern sich auf 
Standardmesswerte einer meteorologischen Station be
ziehen. Das Model! basiert auf den EingangsgroBen Luft
temperatur, relative Luftfeuchte und Niederschlag. 

Die Befallsentwicklung wird durch zwei Werte reprasen
tiert. Der erste schatzt den ,,Neubefall" der sich noch in der 
Latenzphase befindet und in der Regel noch nicht sichtbar 
ist. Der zweite Wert bildet Neuinfektionen ab (sichtbarer 
Befall}, das sind lnfektionen, die inzwischen durch die 
Fahigkeit, Sporen zu produzieren, selbst zu weiteren 
Neuinfektionen beitragen konnen. Die Abbildung der 
Wirkung von BekampfungsmaBnahmen ist im Model! 
nicht vorgesehen. 

Die Praxis benotigt eine sichere und rechtzeitige Prognose 
zu dem sowohl kurz- als auch langerfristig zu erwartenden 
Befallsverlauf, die in eine entsprechende, zeitlich begrenzte 
Handlungsempfehlung fur den Landwirt umgesetzt wer
den kann. Die Moglichkeit einer langfristigen Prognose 
ergibt sich daraus, dass sich bereits im Herbst und Winter 
in der Pflanze ein lnfektionspotenzial entwickelt. Etwa 50 
bis 70 % der von Oktober bis Mai auftretenden lnfektions-

tage fallen in den Zeitraum Oktober bis Februar. Wenn 
auch die fruhen lnfektionstermine nur minimale Zuwachs
raten erbringen, die sich zudem aufgrund der Temperatur 
bedingten langeren Latenzzeiten im Winter nur langsam 
weiterentwickeln, bilden diese lnfektionen doch die Basis 
fur die weitere Entwicklung des Pilzes. So wurden deut
liche Beziehungen zwischen den simulierten Befallswerten 
der Monate Februar bis April und den bonitierten 
Befallswerten wahrend des Bekampfungszeitraumes April 
bis Juni gefunden. Vom Model! werden zu den Stichtagen 
1. Marz, 1. April und 1. Mai Bekampfungsempfehlungen
ausgegeben.

Als weiteres Ergebnis der Simulation werden alle Perioden 
mit infektionsgunstigen Witterungsbedingungen in einer 
Tabelle aufgelistet. In diesem Zusammenhang ist allerdings 
zu bemerken, dass die fruhen Termine bis Ende Marz fur 
eine Bekampfungsentscheidung ohne Belang sind. Ab 
1. April wird zu jeder berechneten Neuinfektion eine Kurz
frist-Prognose hinzugefugt, die anzeigt, ob der modellin
tern berechnete Befallswert eine Uberschreitung des Be
kampfungsrichtwertes erwarten !asst.

Bei der bisherigen Modellverifizierung und Erprobung 
konnte festgestellt werden, dass SIMSEPT die witterungs
bedingten Unterschiede im Auftreten der Krankheit recht 
gut widerspiegelt. Fur eine detailliertere Bestimmung bzw. 
Einschatzung der Modellgute wurden insgesamt 132 boni
tierte Befallswerte bzw. Befallsverlaufe von 5. tritici sowie 
36 von S. nodorum aus den Jahren 1995 bis 2002 mit den 
simulierten Daten verglichen. Durch diese Szenariorech
nungen konnten einzelne Modellparameter genauer be
stimmt und modifiziert werden, so dass das nun vor
liegende Model! vor allem die Boniturwerte nach dem 
Stadium BBCH 39 auf den Blattetagen F-2 und F-3 gut 
abbildet. 

Wesentlich fur die Nutzung von SIMSEPT ist, wie die Mo
dellergebnisse zur Steuerung der Fungizidanwendung in 
der Praxis umgesetzt werden konnen und wie sicher eine 
solche modellgesti.itzte Bekampfung des Schadpilzes zur 
Gesunderhaltung der Weizenpflanze beitragt. Vorrangiges 
Ziel der Modellerprobung im Berichtsjahr war es deshalb, 
die auf dem modellinternen Befallswert beruhenden Aus
sagen zur Bekampfungsnotwendigkeit auf ihre Praxis
tauglichkeit zu uberprufen. Im Einzelnen geht es dabei um 
die Einbeziehung von SIMSEPT in den Warndienst, den 
Vergleich von Bekampfungsempfehlung nach ortsublicher 
Strategie mit der Bekampfungsempfehlung nach SIMSEPT 
sowie die Einschatzung des Nutzens von SIMSEPT. Die 
Erprobung wird in Zusammenarbeit mit dem Amtlichen 
Pflanzenschutzdienst durchgefuhrt. 

SIMONTO - ein Simulatianspragramm zur Ontagenese 
van Getreide und Raps 

Ziel der Arbeiten war es, Ontogenesemodelle fur die wich
tigsten Getreidearten und fur Winterraps bis zur Praxisreife 
zu entwickeln und an ausgewahlte Schaderreger bezo
gene Entscheidungshilfen zu koppeln. 

Folgende Schwerpunkte werden bearbeitet: 

- Akquirierung bzw. Nachprogrammierung verfugbarer
Ontogenesemodelle
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- Aufbau einer umfassenden Datenbank mit Ontogene
severlaufen, basierend auf Daten aus Pflanzenschutz-,
Sorten- und Dungungsversuchen der Offizialberatung

- Anlage von einfachen Versuchen zur detaillierten Erfas
sung der Entwicklungsverlaufe verschiedener Sorten
einer Kulturart sowie Erfassung von Entwicklungsverlau
fen in Sortenversuchen

- Ermittlung der Abbildungsgute der verfugbaren
Modelle

- Auswahl oder Neuerstellung eines geeigneten Modell
ansatzes

- Obertragung auf verwandte Kulturen (z. B. Winterwei
zen auf Triticale)

- Test auf Eignung dieses Modellansatzes fur Simulation
der Ontogenese von Raps.

In der Literatur sind zahlreiche Modelle, die Wachstum 
oder Entwicklung von Kulturpflanzen simulieren, beschrie
ben. Trotzdem stehen zur Zeit lediglich fur Winterweizen 
und Wintergerste praxistaugliche (allerdings noch nicht fla
chendeckend validierte) Ontogenesemodelle zur Verfu
gung. Die Abbildungsgute dieser Modelle (ONTO, CERES, 
AGROSIM, erganzt durch einfache Temperatursummen
modelle) wurde anhand der sehr umfangreichen Oaten
basis getestet und bewertet. 

Raps im BBCH-Stadium 65 (Vollblute) 

Die besten Ergebnisse lieferte das Ontogenesemodell 
ONTO (WERNECKE UND CLAUS, 1996). Leider ist der Quell
text dieses Modells nicht verfugbar. Deshalb wurden die 
aus Literaturangaben verfugbaren lnformationen zum 
Modellaufbau und zur Modellstruktur fur eine vereinfach
te ,,Nachprogrammierung" dieses Modells genutzt. Es ent
stand das Model! SIMONTO. 

SIMONTO zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass alle die 
Ontogenese beeinflussenden und damit modellrelevanten 
Prozesse vollstandig parameterisierbar programmiert wur
den. Damit ist durch eine entsprechende Parameterschat
zung (Monte-Carlo-Methode) eine sehr hohe Anpassung 
der Modellergebnisse an die dafi..ir genutzten Bonitur
daten moglich. Das Model! SIMONTO wird schon 2004 in 
das Programmpaket PASO und in ISIP integriert und fur 
die Beratung genutzt. 

Die Schatzung der Parametersatze fur die Fruchtarten 
Wintergerste, Winterrroggen und Triticale wird im ersten 
Quartal 2004 erfolgen. Auf3erdem wird gepruft, ob sich 

dieser Ansatz auch fur die Nachbildung der Ontogenese 
von Raps eignet. 
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Erhebungen zur pflanzenschutzmittel- und Wirkstoff
abgabe in Deutschland 

Schwerpunkte der okonomischen Arbeiten zur Folgenab
schatzung 2003 waren Untersuchungen zu Entwicklungs
tendenzen des Absatzes von Pflanzenschutzmitteln und 
der in ihnen enthaltenen Wirkstoffe in Deutschland. Auf 
der Basis der jahrlich erhobenen Meldedaten nach 
§ 19 Pflanzenschutzgesetz fur das Jahr 2002 wurden de
taillierte Auswertungen vorgenommen und die Ergebnisse
mit den entsprechenden Angaben aus den Jahren seit
1987 verbunden. Mit Hilfe dieser Oaten wurden die dif
ferenzierten Zeitreihenstatistiken uber den deutschen
Pflanzenschutzmittelmarkt weitergefuhrt. Diese Statisti
ken sind sowohl auf das einzelne formulierte Mittel (mit
Einfuhrung der Meldepflicht erst ab 1998 moglich) als
auch auf jeden abgegeben Wirkstoff sowie nach klassi
fizierten Wirkstoffgruppen (ab 1987) bzw. Wirkungsberei
che bezogen.

Anhand der Daten ist es moglich, Veranderungen im Ab
satz von Pflanzenschutzmitteln und Wirkstoffen in 
Deutschland uber langere Zeitraume und grundlegende 
Tendenzen im chemischen Pflanzenschutz sichtbar zu ma
chen. Auf der Grundlage dieser Oaten konnen auch Ruck
schlusse auf die Pflanzenschutzmittelanwendung in der 
deutschen Landwirtschaft gezogen werden. 

Verfugbar sind Daten fur die Wirkstoffabgabe im Zeitraum 
von 1995 bis 2002. Erst ab 1995 sind exakte jahrliche 
Abgabedaten von Wirkstoffen fur das wiedervereinigte 
Deutschland in ihrer Gruppierung nach Herbiziden, 
Fungiziden, lnsektiziden und sonstigen Mitteln erfasst. In 
einem gesetzlich fixierten Obergangszeitraum konnten in 
den Neuen Landern noch DDR-Altbestande verwendet 
werden. 

Von 1995 bis 1998 ist bei der Wirkstoffabgabe eine 
ansteigende T endenz festzustellen: das betrifft alle 
Wirkstoffgruppen auf3er "Sonstige Mittel". Ab 1998 ist 
eine fallende bzw. nahezu gleichbleibende Abgabeten
denz zu beobachten, die darauf hinweist, dass mit der 
Verstarkung des Anteils integrierter Verfahren, der 
Umsetzung der Prinzipien der Guten Fachlichen Praxis, der 
Ausdehnung des Anteils okologisch bewirtschafteter 



Flachen und anderer MaBnahmen ein weiterer Aufwarts
trend in der Anwendung chemischer Pflanzenschutzmittel 
verhindert wurde. Die zu beobachtenden jahrlichen 
Schwankungen sind hauptsachlich zu begrunden mit 

- unterschiedlichen witterungsbedingten Befallssituatio
nen,

- Veranderungen in Anbaustrukturen einschlieBlich der
Ausdehnung des okologischen Landbaus,

- mit Zu- bzw. Abnahmen der Anteile von Stilllegungs
flachen,

- Anteilen umweltgerechter und den naturlichen Lebens
raum schutzenden landwirtschaftlichen Produktions
verfahren,

- sowie auch mit Bevorratungen mit Pflanzenschutzmit
teln in Erwartung von hoherem Befall, wobei es dann zu
einem geringeren oder auch keinem Mitteleinsatz kam,
und entsprechende Mengen im Folgejahr aufgebraucht
wurden.

Die vielfach in der Literatur und Offentlichkeit als Beispiel
losungen diskutierten ReduktionsmaBnahmen in anderen 
Landern, besonders in Danemark, Schweden, den Nieder
landen und dem Vereinigten Konigreich haben, legt man 
die Kennziffern in den jeweiligen Landern auf der Basis der 
insgesamt gemeldeten Absatzmengen an Wirkstoffen, im 
Vergleich zu den Tendenzen in anderen EU-Landern zu
grunde, offensichtlich keine Wirkung gezeigt. 

Bei der Anwendung von Fungiziden zeigen sich in Irland, 
6sterreich, Danemark und Deutschland leicht rucklaufige 
Tendenzen. Alie anderen Lander weisen stagnierende 
Werte auf, wobei diese Werte in den Niederlanden 4-mal 
hoher sind, als in Deutschland. Deutschland befindet sich 
in einer Gruppe von Landern mit geringem Fungizidein
satz. Die Niederlande, Belgien, Luxemburg und Frankreich 
liegen dagegen zum Teil weit uber dem EU-Schnitt von 
1,0 kg/ha landwirtschaftliche Nutzflache. 

-----------�-�-----
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Im Zeitraum von 1995/96 bis 
2001/02 ist der Absatz von akti
ven Wirkstoffen insgesamt in 
Deutschland um 2 % gesunken. 
Berucksichtigt man das aus
schlieBlich im Vorratsschutz ein
gesetzte inerte Gas Kohlendi
oxid (C02), welches im Gegen
satz zu anderen Landern nur in 
Deutschland als aktiver Wirkstoff 
meldepflichtig ist, so ist die Ab
gabe (ohne C02) in diesem Zeit
raum um 8 % rucklaufig. Die Ab
gabe von Herbiziden und lnsek
tiziden (ohne C02) wurde um 
10 %, von Fungiziden um 8 % 
und von "Sonstigen Mitteln" um 
30 % reduziert. Der Absatz von 
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Wirkstoffabgabe in Deutschland nach Wirkungsbereichen (ohne inerte Gase C02) 

Wachstumsreglern stieg um 20 % und von C02 um 54 %. 

Analysiert wurden auch internationale Absatzdaten, um 
Entwicklungen und Trends in landwirtschaftlich vergleich
baren Landem, insbesondere in den benachbarten Mit
gliedslandern der EU, bewerten zu konnen. Deutschlands 
Bemuhungen zur Reduzierung der Anwendung von Pflan
zenschutzmitteln sind sowohl bei Fungiziden, lnsektiziden 
als auch bei den Pflanzenschutzmittelwirkstoffen insge
samt zu erkennen. Bezogen auf die Wirkstoffmenge in kg 
je Hektar landwirtschaftliche Nutzflache liegen diese 
Werte im Zeitraum von 1995 bis 2001 unter dem Durch
schnitt der 15 EU-Mitgliedslander. 

Eine weitgehende Stagnation ist bei Herbiziden zu ver
zeichnen, wobei die Abgabewerte im Vereinigten Konig
reich sowie in den Niederlanden deutlich uber den fur 
Deutschland ermittelten Werten liegen. In Danemark wur
de die Herbizidabgabe stetig reduziert, von einem Niveau 
von 1,2 kg/ha LN im Jahre 1995 auf 0,7 kg ab 1999. 
Deutschland liegt seit 1995 beim Herbizideinsatz je ha LN 
im Bereich des EU-Durchschnitts von etwa 0,9 kg/ha LN. 
Darunter liegen Irland, Schweden, 6sterreich, ltalien in 
einem Bereich von 0,3 bis 0,5 kg/ha LN und seit 1999 auch 
Danemark. Besonders hoch war die Herbizidabgabe in 
Belgien. 

W111,stoffgruppc ----
Bei lnsektiziden war der ln
landabsatz in den Niederlan
den, Belgien und ltalien in 
einem Bereich von 0,6 bis 
0,7 kg/ha LN seit 1998 beson
ders hoch, wobei in den Nie
derlanden und in Frankreich 
deutliche Reduzierungen er
reicht wurden. Die geringsten 
Absatze von 0,15 kg/ha LN 
wurden in Schweden, Irland, 
Danemark, 6sterreich und 
Deutschland gemeldet. 

Herbiz1de (einschl. Safener) 16 541 47,1 

Fung1z1de 10 403 29,7 

1nerte Gase 3006 8,6 

sonst1ge lnsekl1z1de ohne 1nerte 791 2.3 
Gase 
Sonstige Mrttel 1 701 4,8 
Wachstumsregler einschl 
Ke1mhemmungsm1ttel 2 642 7,5 

Wirkstoffe gosamt 35 084 100,0 

W1rkstoffe ohne merto Gase 32 078 91,4 

17 269 44,4 16 610 46,7 
10 530 27,1 9 641 27,1 

5 238 13,5 5266 14,8 
1 036 2,7 846 2,4 

1 068 2,7 1 090 3,1 

3 741 9,6 2 142 6,0 

38 882 100,0 35 595 100,0 

33 644 86.5 30 329 85,2 

14 328 41,3 
10 129 29,2 

5147 14.8 
742 2,1 

1 185 3,4 

3 147 9,1 

ltf1111I 
Abgabe von Wirkstoffen in Pflanzenschutzmitteln in Deutschland im Zeitraum 
1996 bis 2002 
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Fruchtfolge Winterweizen - Winter
gerste - Kartoffeln - Winterweizen -
Winterroggen und Mais werden fol
gende Pflanzenschutzstrategien un
tersucht und okonomisch bewertet: 

- Variante 1: nichtchemischer Pflan-
zenschutz Cokologisch"),

-�����- - - -- - - - -
- - -- - - - - - -

- Variante 2: Anwendung von Pflan
zenschutzmitteln nach Guter Fach
licher Praxis Untegriert"),

1995 1996 

---Belgien 

---Danemark 

---Deutschland 

----Frankreich 

1997 1998 

Irland 

---ltalien 

---Luxemburg 

---Niederlande 

1999 2000 2001 
Osterreich 

Schweden 

·--Ver. Konigreich 

EUgesamt 

- Variante 3: Anwendung von Pflan
zenschutzmitteln auf der Basis ei
ner Besteuerung (marktwirtschaft
licher Ansatz entsprechend vo
raussichtlicher Nutzen-Kosten-Re
lation),

Abgabe von Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffen in ausgewahlten 
EU-Mitgliedstaaten 

- Variante 4: Reduzierung des Be
handlungsindexes von Pflanzen
schutzmitteln im Vergleich zur Gu
ten Fachlichen Praxis um 50 %
(ordnungspolitischer Ansatz).

Zusammenfassend fur alle Pflanzenschutzmittelwirkstoffe 
ist festzuhalten, dass seit 1995 teilweise zwar geringfugige 
Abgaberuckgange erkennbar sind, diese jedoch auf keine 
nachhaltige Reduzierung hinweisen. Deutlich unter dem 
EU-Schnitt liegen Irland, Schweden, bsterreich, Danemark 
und Deutschland; das Abgabeniveau im Vereinigten Ko
nigreich liegt in Hohe des EU-Durchschnitts aller 15 Mit
gliedslander. Zurn Teil deutlich daruber liegen die Werte in 
Belgien, den Niederlanden, Frankreich, Luxemburg und 
ltalien. 

Die weitere Beobachtung der Absatzentwicklungen ist 
eine wertvolle Grundlage fur die Abschatzung des Standes 
und der Trends in den einzelnen Landem. Die Arbeiten 
dienen der unmittelbaren Politikberatung in Bund und 
Landern und helfen die Wirksamkeit und Ergebnisse der 
Reduktionsstrategie im Rahmen der deutschen Pflanzen
schutzpolitik zu bewerten. 

Okonomische Bewertungen van pflanzenschutzmit
teln und -verfahren bei Ackerbaukulturen 

Die in enger Zusammenarbeit mit dem lnstitut fur inte
grierten pflanzenschutz geleisteten Arbeiten konzentrier
ten sich im Berichtsjahr auf Nutzen-Kosten-Untersuchun
gen fur vier unterschiedliche Strategien zur Minderung 
der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln auf der Basis 
von Langzeitversuchen auf dem Versuchsfeld in Dahns
dorf. In der Blockanlage mit drei Wiederholungen mit der 

Anbauv11nante 

i 1111 
Winter- I Winlcr-

wmzon (ZI gerste 

Prakttkable Mal.\nahmen des 
n1chlchem1schen Pllanzenschutzes 70 87 63 

Anwendung van Pflanzenschutzm1tteln 
nach "Guter F achhcher Praxis" 100 100 100 

Anwendung van Pflanzenschutzm,tteln 
107 100 94 

auf der Basis 100 % Steuer 

Reduz1erter Behandlungsindex ,m 
94 96 91 

Vergle1ch zu "Guter Fachhcher Praxis" um 50 % 

Untersucht werden dabei die Einflusse von okonomischen 
und politischen Rahmenbedingungen auf das betriebs
wirtschaftlich notwendige MindestmaB und auf den 
betriebswirtschaftlichen Nutzen von Pflanzenschutzmit
teln und -maBnahmen sowie die Einflusse dieser Strate
gien auf die Nachhaltigkeit der Pflanzenproduktion. Die 
Variante 2 ist die Basisvariante fur alie Vergleiche und Rela
tions-Bewertungen der Varianten 1, 3 und 4. Bei der Vari
ante 1 kommen ausschlieBlich mechanische Unkrautbe
kampfungsmaBnahmen, resistente Sorten und eine 20 % 
hohere Aussaatmenge bei Getreide zur Anwendung. 
Ebenso werden die gleichen praktikablen MaBnahmen in 
den Varianten 3 und 4 zur Kompensation der aus der 
Reduzierung der Pflanzenschutzmittel-lntensitat resul
tierenden verringerten Wirkung einbezogen. Bei der Va
riante 3 wird vor einer eventuellen Mittelanwendung eine 
kultur- und situationsbezogene okonomische Abschat
zung von Kosten und Nutzen der Pflanzenschutzmittel
Anwendung vorgenommen, unter den Bedingungen ei
ner 1000/oigen Abgabe auf Pflanzenschutzmittel auf den 
Mittelpreis. Diese Abschatzung entscheidet uber den prak
tischen Einsatz oder Nichteinsatz des Mittels sowie uber 
die Anwendung alternativer pflanzenschutzverfahrens
schritte. 

Die okonomischen Berechnungen und Bewertungen erfol
gen mit jeweils aktuellen durchschnittlichen Preisen fur 
MaBnahmen unter Nutzung von KTBL-Tabellen, Darstel
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lungen in Form von ,,Modell
betrieben" und Anwendung der 
durchschnittlichen Marktnetto
preise fur eingesetzte Pflanzen
schutzmittel, Saatgut und ande
re Betriebsmittel. 

Ergebnis des Langzeitversuchs ,,Strategien zur Minderung der Anwendung van 
Pflanzenschutzmitteln" (Ertrage in %) 

Im ersten Anbaujahr 2003 war 
das Ertragsniveau bei alien Kul
turen in der Variante 1 deutlich 
geringer als bei der Basisvariante. 
Die beiden Varianten mit redu
ziertem Mitteleinsatz zeigen dif
ferenzierte Werte, was zum Teil 



Heckensaum mit Bunias orientafis an einer konventionell 
bewirtschafteten Flache in Brandenburg 

auch auf den extremen Witterungsverlauf im Jahr 2003 
und unterschiedliche Bodenbedingungen zu erklaren ist. 
Eine abschlieBende Bewertung der Daten ist erst nach 
langjahrigen Feldversuchen mit diesen Pflanzenschutzstra
tegien moglich. 

Der Einfluss unterschiedlicher MaBnahmen der Be
wirtschaftung von landwirtschaftlichen Flachen auf 
die Vegetation angrenzender Saumbiotope 

Im Rahmen eines Beobachtungsprogramms zur Ermittlung 
der Auswirkungen unterschiedlich bewirtschafteter Fla
chen auf die floristische Diversitat der angrenzenden 
Saumbiotope werden Vegetationsuntersuchungen in ver
schiedenen Bundeslandern Deutschlands durchgefuhrt. 
Vorrangig werden in diesem Beobachtungsprogramm die 
Auswirkungen der ExtensivierungsmaBnahmen auf Acker
flachen und der angrenzenden Saumbiotope hinsichtlich 
der Veranderungen der Vegetation beobachtet, auch als 
Grundlage zur Bewertung von Agrarumweltprogrammen. 

Im Jahre 2003 wurden die Untersuchungen der ausge
wahlten Saumbiotope in Brandenburg und Mecklenburg
Vorpommern fortgesetzt. So zeigte sich z. B. auf einem 
breiten StraBenrain bei Buchholz (Brandenburg), der an 
eine Ackerflache grenzt, die bis zum Jahr 2000 neun Jahre 
stillgelegt war und das Sukzessionsstadium der Silbergras
flur erreichte, auf der Feldseite eine relativ hohe floristische 
Diversitat mit niedrigerer Stickstoffzahl (nach Ellenberg). 
Einige Pflanzenarten der Sandtrockenrasen traten auch im 
Jahre 2003 noch auf. Die Vegetation eines Heckensaumes, 
einer Anthriscus sy/vestris-Gesellschaft, in GroB Kreutz 
(Brandenburg), der an einen Ober viele Jahre mit Her
biziden und mineralischer Dungung behandelten Acker 
grenzt, zeichnete sich durch die Dominanz stickstoff
liebender Pflanzenarten aus. Bemerkenswert ist, dass sich 
trotz konventioneller Bewirtschaftung im genannten 
Heckensaum aber auch die fur das Gebiet seltenere, maBig 
stickstoffliebende ausdauernde Art Bunias orientalis 
(Orientalische Zackenschote) ausgebreitet hat. Eine 
mogliche Herbizidabtrift hat die Ausbreitung dieser Art 
nicht behindert. 

In Baden-Wurttemberg wurden zur Bewertung der Quali
tat der Saumbiotope im Rahmen der Erweiterung von 
Grundlagen fur ein regionalisiertes Risikomanagement 
zum Schutz des Naturhaushalts bei der Anwendung 
chemischer pflanzenschutzmittel ebenfalls an ausgewahl-

ten Standorten in den Obstanbaugebieten der Offen
burger Rheinebene und des Bodenseebeckens stichpro
benartige vegetationskundliche Erhebungen vorgenom
men. Die untersuchten Saumbiotope in der Offenburger 
Rheinebene hatten unterschiedliche floristische Qualitat je 
nach Breite und Lage der Saume sowie Bewirtschaftungs
maBnahmen der angrenzenden landwirtschaftlichen 
Flachen. Saume, die an Wein- oder Obstflachen grenzten 
und extensiv bewirtschaftet waren, wiesen eine Flora mit 
zum Teil nicht ganz so haufigen Pflanzenarten auf, wie 
z. B. Roegneria canina (Hunds-Quecke), Ga/eobdolon lute
um (Goldnessel), Campanula trachelium (Nesselblattrige
Glockenblume) oder C. rapunculus (Rapunzel-Glocken
blume). Das Obstanbaugebiet des Bodenseebeckens
zeichnet sich durch viele Graben aus. Die Vegetation der
Grabenboschungen ist gepragt durch Fragmentgesell
schaften der MadesuB-Fluren (Filipendulion ulmariae).
Stellenweise wurden auch Fragmentgesellschaften gefun
den, die als floristisch wertvoller zu bewerten sind, z. B. die
Baldrian-MadesuB-Staudengesellschaft (Valeriana offici
nalis-Filipenduletum ulmariae).

Aufgrund der vegetationskundlichen Erhebungen in aus
gewahlten Naturraumen ist es auch moglich, Aussagen 
Ober die moglichen Auswirkungen einer Herbizidabtrift 
auf Nichtzielpflanzenarten bzw. auf Veranderungen in der 
Vegetation zu bewerten. Dazu werden die vegetations
kundlichen Erhebungen sowie ein orientierender Lang
zeitversuch zur Herbizidabtrift im Freiland bei GroB Kreutz 
(Brandenburg) genutzt. Es wurden Vegetationsbeobach
tungen an einem Saumbiotop mit angrenzendem konven
tionell bewirtschafteten Acker durchgefuhrt, auf dem im 
Jahre 2001 gezielt Herbizidabtrift auf mit Folie abgedeck
ten und nicht abgedeckten Parzellen erfolgte. Es zeigten 
sich bisher keine wesentlichen Veranderungen in der 
Vegetationszusammensetzung. Fur eindeutige Aussagen 
sind langerfristige Vegetationsuntersuchungen not
wendig. 

Madesuf3-Flur an einem Graben im Bodenseebecken 

Erganzend wurden Modelluntersuchungen mit ausge
wahlten seltenen Segetalarten und geringen Dosierungen 
der Herbizide HARMONY (Thifensulfuron) und GOLTIX 
WG (Metamitron) durchgefuhrt. Die getesteten Nichtziel
pflanzenarten Ranunculus arvensis (Acker-HahnenfuB), 
Calendula arvensis (Acker-Ringelblume), Stachys annua 
(einjahriger Ziest) und Ajuga chamaepitys (Gelber Gunsel) 
gehoren zur einheimischen Flora und dienten zur Orien
tierung, inwieweit einzelne bedrohte bzw. seltene 
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Pflanzenarten auf geringe Herbiziddosierungen reagieren. 
Die Herbizidwirkung wurde anhand des Schadigungs
grades der Pflanzen, der Sprossmasseproduktion und der 
Samenproduktion bestimmt. Signifikante Unterschiede 
zwischen unbehandelter Kontrolle und sehr niedriger Her
bizidaufwandmenge konnten teilweise bei der Spross
masseproduktion festgestellt werden. Hinsichtlich Samen
produktion konnten keine signifikanten Unterschiede fest
gestellt werden. 
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lnstitut 

fur Pflanzenvirologie, Mikrobiologie und biologische Sicherheit 

Die Aufgaben des lnstituts fur Pflanzenvirologie, Mikro
biologie und biologische Sicherheit leiten sich aus dem 
Pflanzenschutzgesetz, dem Gentechnikgesetz und dem 
Forschungsplan des BMVEL ab. 

Ziel der Arbeiten in der Fachgruppe Pflanzenvirologie und 
Mikrobiologie ist die Diagnose und Minimierung von Scha
den durch Phytopathogene und damit die Sicherung der 
Nachhaltigkeit landwirtschaftlicher und gartenbaulicher 
Produktionssysteme (Agrarokosysteme). Arbeitsschwer
punkte sind: 

- Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit von land
wirtschaftlichen und gartenbaulichen Kulturpflanzen
bestanden

- Kooperation sowie Informations- und Wissenstransfer
bei aktuellen Pflanzenschutzproblemen

- Referenzlabor fur klassische und moderne Diagnoseme-
thoden.

Die Fachgruppe fur Gentechnik und biologische Sicherheit 
wirkt umfassend mit am Genehmigungsverfahren fur die 
Freisetzung und das lnverkehrbringen von gentechnisch 
veranderten Organismen und untersucht im Rahmen von 
freisetzungsbegleitenden Forschungsarbeiten, biologi
scher Sicherheitsforschung und Anbau begleitendem Mo
nitoring Sicherheitsaspekte und mogliche Auswirkungen 
gentechnisch veranderter Organismen auf den Natur
haushalt, insbesondere im Agrarbereich. Arbeitsschwer
punkte sind: 

- Risikobewertung von und biologische Sicherheitsfor
schung zu gentechnisch veranderten Organismen

- Folgenabschatzung der Anwendung neuer Methoden
der Biotechnologie in der Pflanzenproduktion

- Forschung zum Einsatz gentechnisch veranderter Orga
nismen im Agrarokosystem

- Erarbeitung der fachlichen Grundlagen fur ein Anbau
begleitendes Monitoring von gentechnisch veranderten
Pflanzen.

Nach knapp 2-jahriger Bauzeit konnte Mitte des Jahres das 
neue Sicherheitsgewachshaus in Betrieb genommen wer
den. Damit stehen 28 Kabinen und vier Klimakammern der 
Sicherheitsstufe 1 sowie 14 Kabinen und zwei Klimakam
mern der Sicherheitsstufe 2 fur Arbeiten mit gentechnisch 
veranderten Organismen und Mikroorganismen der 
Sicherheitsstufen 1 und 2 zur Verfugung. Neben den 
ublichen Einrichtungen fur die Vorbereitung der Pflan
zenversuche ist fur Versuche mit gentechnisch veran
derten Organismen im Gewachshauskomplex ein cytolo
gisches Labor der 52-Kategorie integriert. 

Im Berichtsjahr wurden 13 deutsche Antrage auf Freiset
zung transgener Pflanzen einschlieBlich Nachmeldungen 

von Versuchsstandorten im vereinfachten Verfahren bear
beitet. Zurn lnverkehrbringen von gentechnisch veran
derten Organismen wurden in den EU-Mitgliedstaaten elf 
neue Antrage gestellt. Fur die Europaische Union wurden 
72 lnformationen zu Freisetzungsantragen in Europa 
(SNIFs) uberpruft. 

Das Bundesministerium fur Verbraucherschutz, Ernahrung 
und Landwirtschaft wird bei der Vorbereitung von 
Gesetzen und Verordnungen beraten. Der Deutsche Pflan
zenschutzdienst wird bei der Diagnose und Bekampfung 
von Viruskrankheiten unterstutzt. Im lnstitut werden neue 
Diagnoseverfahren entwickelt und zur Praxisreife ge
bracht. Zu den Aufgaben des Institutes gehort auch die 
Prufung der Widerstandsfahigkeit von Kulturpflanzen
sorten gegen Viren fur das Bundessortenamt. In Zusam
menarbeit mit der Abteilung fur nationale und interna
tionale Angelegenheiten der Pflanzengesundheit werden 
molekularbiologische ldentifizierungsmethoden fur Qua
rantaneschadlinge entwickelt. Im lnstitut wird uber alter
native PflanzenschutzmaBnahmen einschlieBlich der Ver
wendung gentechnischer Organismen geforscht. Als 
Referenzzentrum fur Gentechnik steht das lnstitut dem 
Ressortforschungsbereich des BMVEL zur Verfugung. 

Entsprechend dem Gentechnikgesetz ist die Biologische 
Bundesanstalt Einvernehmensbehorde bei der Freisetzung 
gentechnisch veranderter Organismen. Zur Unterstutzung 
dieser Aufgabe wird eine Datenbank uber gentechnisch 
veranderte Organismen ausgebaut. Eingang in die Daten
bank finden Meldungen uber Freisetzungen und das 
lnverkehrbringen von gentechnisch veranderten Organis
men aus den Landern der Europaischen Union. Bisher sind 
uber 2.000 europaische Freisetzungsantrage erfasst. Die 
Zahl der von 1990 bis 2003 genehmigten Freisetzungen ist 
in Deutschland auf uber 2.700 (aus 250 Antragen und 
Nachmeldungen) und in der EU insgesamt auf uber 16.000 
gestiegen. Hierbei ist zu berucksichtigen, dass ein Antrag 
mehrere Freisetzungsorte beinhalten und uber mehrere 
Jahre laufen kann. Im Internet (http://www.bba.de/gen
tech/gentech.htm) werden Auswertungen der Datenbank 
der Offentlichkeit nutzerfreundlich zuganglich gemacht. 
Als lnformationssystem zur Gentechnik werden auBerdem 
eine standig aktuaiisierte Textsammlung europaischer und 
nationaler Gesetze sowie Richtlinien, Proceedings von 
Symposien zur biologischen Sicherheit und thematisch ver
wandte Literatur sowie weiterfuhrende Verknupfungen 
zu nationalen und internationalen Anbietern von lnfor
mationen zu Gentechnik und Umwelt und zu neuartigen 
Lebensmitteln angeboten. 

Fur das Bundessortenamt wurden jeweils 129 Winter
gerstensorten gegen BaYMV/BaMMV und BaYMV-2, 90 
Proben von Kartoffelzuchtstammen und Vergleichssorten 
im Rahmen der Wertprufung auf Resistenz gegen Blattroll
und Y-Virus und 50 Zuchtstamme auf Freiheit von M- und 
S-Virus untersucht. Bei der Zuchtaufbauuberwachung
wurden 180 Herkunfte von Kartoffeloberstufen auf
Virusbesatz gepruft. Fur das Bundessortenamt wurden
weiter folgende Resistenzprufungen durchgefuhrt: zwei



Salatsorten gegen das Salatmosaikvirus. In Zusammenar
beit mit Pflanzenschutzamtern und anderen lnstitutionen 
wurden 12 Getreide-, 155 Gemuse-, 158 Zierpflanzen- so
wie 75 sonstige Proben auf Virusbefall gepruft. Auf Pilz
befall wurden 246 Einsendungen untersucht, davon 169 
als Kulturen und 77 als Naturmaterial. 

Die in Zusammenarbeit mit Pflanzenschutzamtern und 
anderen lnstitutionen durchgefuhrten Untersuchungen 
von Proben auf Virus- oder Mikroorganismenbefall er
mbglichen eine Analyse und Bewertung der existierenden 
und neu auftretenden phytosanitaren Probleme. Die dazu 
essentiellen Referenzsammlungen von Pflanzenviren und 
phytopathogenen Mikroorganismen wurden weiterge
fuhrt. 

In enger Zusammenarbeit mit dem lnstitut fuhrt die Deut
sche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen 
(DSMZ) Sammlungsaufgaben durch, die sich von der 
Authentizierung und Konservierung von Referenzviren bis 
zur Entwicklung von Diagnoseverfahren fur Pflanzenviren 
wichtiger Kulturen erstrecken. Besonderer Schwerpunkt 
ist die Sammlung von Quarantaneviren, zu denen auch 
auBereuropaische Isolate von einheimischen Viren zu 
zahlen sind. Das lnstitut ist in EU-Aktivitaten eingebunden 
und unterhalt einen intensiven wissenschaftlichen Aus
tausch mit verschiedenen internationalen Forschungszen
tren der Consultative Group on International Agricultural 
Research (CGIAR). 

Bei der Entwicklung von diagnostischen Methoden fur 
Pflanzenviren wird mit lnstituten in Deutschland, den Nie
derlanden, Iran, bsterreich, GroBbritannien und Frankreich 
zusammen gearbeitet. In diesem Jahr wurden zwei EU
geforderte Projekte fortgefuhrt: Das eine konzentriert sich 
unter Beteiligung von Partnerlabors in den Niederlanden, 
Spanien und England auf Untersuchungen zur Atiologie 
und Bekampfung des Lettuce big vein virus und des 
Lettuce ring necrosis virus, wahrend das andere Projekt auf 
die Charakterisierung und Diagnose von Viren an 
SuBkartoffeln in Ost- und Sudafrika ausgerichtet ist. Die 
Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) wurde 
in ihren Pflanzenschutzprojekten beraten und unterstutzt. 
Auslandische Wissenschaftler lieBen sich im Rahmen von 
Fortbildungsaufenthalten des Deutschen Akademischen 
Austauschdienstes (DAAD) und der Deutschen Stiftung 
fur lnternationale Entwicklung (DSE) in speziellen 
Problemen unterweisen. Auf dem Gebiet der biologischen 
Sicherheit wird mit der Peking University, Department of 
Biology, und der Moscow State University, A. N. Belozersky 
Institute, zusammengearbeitet. Im Rahmen der deutsch
russischen Kooperation in der Agrarforschung waren drei 
russische Wissenschaftler zu Arbeitsaufenthalten im 
lnstitut. 

Das lnstitut veranstaltet wbchentlich ein Kolloquium, das 
zum Ziel hat, neueste wissenschaftliche Arbeiten auf dem 
Gebiet der Virologie, Mikrobiologie und biologischen 
Sicherheit vorzustellen und zu diskutieren. Durch einen 
groBen Anteil von Gastvortragenden kbnnen auch die 
lnteraktionen mit anderen lnstituten und Einrichtungen 
des In- und Auslandes verstarkt werden. 

pflanzenviren und Mikroorganismen; Diagnose- und 
Resistenzprufungsmethoden 

lmmunitat - Resistenz des Weizens gegenuber boden
burtigen Viren 

In vergleichenden Untersuchungen wurden 45 Sorten von 
Weizen und 21 Sorten von Triticale auf vier Versuchsstand
orten in Deutschland und Frankreich auf ihre Resistenz
eigenschaften gepruft. Fur ein Resistenzscreening sind nur 
homogen mit Wheat spindle-streak mosaic virus und Soi/
borne cereal mosaic virus bzw. Soil-borne wheat mosaic 
virus verseuchte Felder geeignet. Neben willkurlich aus
gewahlten Sorten und Zuchtstammen aus deutschen 
Zuchtbetrieben wurden als Vergleichssorten die bisher 
schon in Frankreich angebauten, virusresistenten Sorten 
'Charger', 'Tremie' und 'Autan' sowie die Sorte 'Soissons' 
als virusanfallige Kontrolle in die Versuche einbezogen. 
Wahrend die Pflanzen der anfalligen Vergleichssorte uber
einstimmend auf alien T esi.ilachen an der Virose erkrank
ten und Wachstumsreduzierungen zeigten, blieben die der 
resistenten Vergleichssorten virusfrei. Da in Deutschland 
im Vergleich zu Frankreich die Zuchtung von Weizensorten 
mit Resistenz gegenuber den bodenburtigen Viren noch 
am Anfang steht, waren die meisten deutschen Testsorten 
virusanfallig. lnsgesamt blieben nur die Pflanzen von neun 
Testsorten auf alien Standorten virusfrei, darunter die der 
bereits in den Vorjahren in Frankreich als nicht anfallig 
selektierte Sorte 'Caesar'. 

Die Virusfreiheit der Sorten wurde durch serologische 
Analysen bestatigt. Weder in den symptomfreien Slattern 
noch in den Wurzeln, die bei anfalligen Pflanzen primar 
befallen werden, wurden mittels Tissue-print Immuno
assay Viren nachgewiesen. Die diesjahrigen Ergebnisse 
bestatigen die Existenz einer lmmunitat als hochster Re
sistenzform gegenuber bodenburtigen Viren bei Weizen. 
Basierend auf den Erfahrungen mit Gerste, bei der eine 
vergleichbare Resistenz gegenuber bodenburtigen Viren 
nutzbar gemacht wurde, kann bei Verwendung immuner 
Sorten als Resistenzquellen in Zuchtungsprogrammen die 
Bedeutung der bodenburtigen Weizenviren in Deutsch
land begrenzt werden, noch bevor sie sich groBflachig aus
breiten. 

Vergleichende Analysen der Abstammung immuner Wei
zensorten fuhrten zu dem Ergebnis, dass die Sorte 'Capelle 
Deprez' der Resistenzspender der zur Zeit bekannten 
immunen Sorten ist. Pflanzen dieser Sorte sind wegen 
gunstiger agronomischer Eigenschaften sehr haufig als 
Kreuzungspartner herangezogen warden. Deshalb ist da
mit zu rechnen, dass sich innerhalb des deutschen Wei
zensortimentes weitere immune Sorten befinden. lm
munitat wurde auch in vier der 21 untersuchten Sorten 
und Linien von Triticale nachgewiesen. Sie ist mbglicher
weise auch auf 'Capelle Deprez' zuruckzufuhren, da bei 
Roggen diese Resistenzform unbekannt ist. 

Charakterisierung des Calibrachoa mottle virus

(CbMV) als neues Virus der Gattung Carmovirus und 
Auswirkungen der lnfektion durch CbMV und andere 
Viren in Calibrachoa 

Vegetativ durch Stecklinge vermehrte Zierpflanzen ma
chen eine effektive Viruskontrolle notwendig, um eine 
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schnelle Ausbreitung von Viren und die Verseuchung 
ganzer Bestande zu verhindern. An einer neuen Massen
kultur, der mit Petunien verwandten Calibrachoa, bei der 
die Virusindexierung und -kontrolle zurzeit noch nicht 
umfassend durchgefuhrt werden, wurde ein vor 1999 
unbekanntes, neuartiges Virus gefunden. Der effektive 
Nachweis des Virus war nach Herstellung eines spezifi
schen Antiserums moglich, das die diagnostische Grund
lage fur die Eliminierung befallener Mutterklone bildet. In 
Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe Pflanzenviren der 
DSMZ wurden ELISA-Kits und auch Streifentests entwi
ckelt, die Massenuntersuchungen und eine schnelle Virus
identifizierung direkt im Bestand erm6glichen. Weiterhin 
wurde die vollstandige Nukleotidsequenz des CbMV be
stimmt und eine Klassifizierung des Virus vorgenommen. 
Das Virus geh6rt zur Gattung Carmovirus und stellt eine 
eigenstandige Virusspezies dar, welche Sequenzahn
lichkeit zu Saguaro cactus virus besitzt. 

An infiziertem gartnerischen Pflanzenmaterial war eine 
klare Symptomansprache nicht moglich, weil CbMV-ln
fektionen gemeinhin latent verlaufen. Da auBerdem keine 
lnformationen zur Obertragungscharakteristik vorlagen, 
wurden Virusubertragungsexperimente mit drei virus
freien Calibrachoa-Klonen vorgenommen. Neben CbMV 
wurden lnokulationsversuche mit Tobacco mosaic virus 
und Tomato mosaic virus (ToMV) durchgefuhrt, da diese 
Viren in naturlichen lnfektionen von Calibrachoa gefunden 
worden waren. 

Alie lnokulationsversuche mit einzelnen Viren oder Virus
gemischen verliefen erfolgreich. Es bestatigte sich, dass 
CbMV lnfektionen immer latent verlaufen, d. h. keine 
Symptome ausgepragt werden. ToMV- und T MV-lnfek
tionen in Calibrachoa wurden etwa zwei Wochen nach 
lnokulation in infizierten Pflanzen sichtbar. Auffallige Blatt
symptome in Form von chlorotischen Mustern und 
Scheckungen sowie Blutenfarb- und Blutengr6Benveran
derungen waren deutliche Merkmale einer Virusinfektion. 
Mischinfektion von ToMV und CbMV zeigten einen schwe
ren Symptomverlauf (Synergismus). In Calibrachoa ist 
CbMV also als Einzelinfektion nicht symptomausl6send, in 
Mischinfektionen mit anderen Viren verstarkt es jedoch 
die Symptome. Da CbMV wie auch ToMV und T MV sehr 
infektios ist, wird es durch Kontakt, z. B. beim Ausgeizen 
oder Stecklingsschnitt, leicht ubertragen und verbreitet 
sich somit schnell im Bestand. Fur Calibrachoa-Kulturen 
sind strenge HygienemaBnahmen und regelmaBige Virus
indexierungen unbedingt angezeigt. Letztere sollten aber 
nicht nur CbMV, sondern besonders die Tobamoviren mit 
einbeziehen. 

ldentifizierung und Charakterisierung von Viren an 
SuBkartoffeln in Ost- und Sudafrika 

In den letzten Jahren hat die Bedeutung von SuBkartof
feln fur die menschliche Ernahrung im tropischen Afrika 
weiter zugenommen. Zu den wichtigsten Schaderregern 
an SuBkartoffeln gehoren Viren. Starke Ertragsdepressio
nen verursachten insbesondere Mischinfektionen des 
Potyvirus Sweet potato feathery mottle virus (SPFMV) 
und des Crinivirus Sweet potato chlorotic stunt virus 
(SPCSV). Im Rahmen eines EU-Projektes wurden Virus
erhebungen in den Hauptanbaugebieten von SuBkartof
feln in Kenia, Uganda und Sudafrika durchgefuhrt, um die 

relative Bedeutung der einzelnen Viren in den einzelnen 
Landern zu bestimmen, Einblicke in die Variabilitat der 
einzelnen Viren zu erhalten und bisher unvollstandig oder 
nicht beschriebene Viren grundlich zu charakterisieren. 
Dabei standen auch Versuche zur Entwicklung von diag
nostischen Methoden zum Nachweis der einzelnen Viren 
bzw. zur Differenzierung von deren Stammen (Patho
typen) im Vordergrund. 

SPCSV-lsolate werden aufgrund ihrer Reaktion mit be
stimmten monoklonalen Antik6rpern in einen ost- (EA) 
und einen westafrikanischen (WA) Serotyp unterschieden. 
Da die vollstandige Sequenz eines EA-Isolates schon vor
lag, wurde im Rahmen unserer Untersuchungen zur mole
kularen Variabilitat von SPCSV-lsolaten das Genom eines 
zum WA-Serotyp gehorenden Isolates fast vollstandig 
sequenziert. Die Sequenzvergleiche legen nahe, den EA
und den WA-Serotyp als getrennte Virusarten zu betrach
ten. Die Bestimmung und Analyse der Sequenzen des Cap
sidprotein (CP)- und HSP70h-Gens einer Reihe von geo
graphisch unterschiedlichen lsolaten bestatigten die sero
logisch begrundete Differenzierung in einen EA- und WA
Serotyp. Eine Reihe von SPCSV-spezifischen Primern und 
Antikorpern erlauben nun den Nachweis und die Dif
ferenzierung von sehr unterschiedlichen SPCSV-lsolaten 
mittels RT-PCR bzw. ELISA. 

Alie bisher bekannten Stammgruppen (RC, 0, S, EA, C) des 
SPFMV wurden auch in Ostafrika gefunden. Die biologi
sche Charakterisierung von SPFMV-lsolaten aus Ost- und 
Sudafrika zeigte betrachtliche Wirtskreisunterschiede, die 
jedoch nicht mit den Variabilitaten in den P1 -, HC/Pro- P3-
oder CP-Genen korrelierte. Statt dessen wurde ein schein
bar geographischer Unterschied beobachtet, da das P1 -
Gen der vier afrikanischen Isolate (Kenia: 3, Sambia: 1) 
einen Abschnitt von 75 Nukleotiden aufweist, der jedoch 
in der einzigen anderen vorliegenden P1-Sequenz eines 
SPFMV-lsolates aus Japan fehlt. Isolate der Stammgruppe 
RC, die in Ostafrika weit verbreitet sind, scheinen in Sud
afrika selten zu sein oder zu fehlen, wo wiederum Isolate 
der Stammgruppe C scheinbar vorherrschen. 

Zur Charakterisierung von bisher unvollstandig beschrie
benen SuBkartoffelviren wurden die morphologischen, 
biologischen, serologischen und molekularen Eigenschaf
ten eines Potyvirusisolates (SPV2) aus Taiwan bestimmt. 
Dieses Virus, das im sudlichen Afrika weit verbreitet ist, 
wurde als neue Potyvirusart beschrieben, fur die der Name 
Sweet potato virus Y (SPVY) vorgeschlagen wurde. In 
sudafrikanischen Proben wurde auch haufig das Potyvirus 
Sweet potatio virus G gefunden, das bisiang nur aus China 
bekannt war, jungst aber auch in Agypten, Portugal und 
USA gefunden wurde. SPVY und SPVG konnten in Ost
afrika nicht nachgewiesen werden. AuBerdem wurde das 
offensichtlich weltweit verbreitete, aber bislang nur teil
weise beschriebene Sweet potato chlorotic fleck virus 
(SPCFV) vollstandig sequenziert und kann nun eindeutig 
der Gattung Carlavirus zugeordnet werden. Ahnlich wie 
beim SPVY wiesen auch geographisch unterschiedliche 
Isolate des SPCFV eine erhebliche molekulare Variabilitat 
(auch im CP-Gen) auf, die offensichtlich jedoch nicht den 
serologischen Nachweis der Isolate mit einem bestimmten 
SPVY- bzw. SPCFV-Antiserum erschwerte. 



ldentifizierung und Charakterisierung von Viren an 
Mohren in Deutschland 

Die Mohre (Daucus carota) gehort zu den bedeutendsten 
Gemusekulturen im bkologischen Landbau und wird hau
fig van Viren befallen, was zu erheblichen ErtragseinbuBen 
fuhren kann. Ziel war es daher, das Auftreten und die Ver
breitung der im heimischen Mohrenanbau auftretenden 
Viruskrankheiten zu erfassen, aus befallenen pflanzen Vi
ren zu isolieren bzw. deren Genomteile nachzuweisen und 
zuverlassige Nachweisverfahren fur Mohrenviren zu ent
wickeln. 

Da fast keine Antiseren gegen Mohrenviren vorhanden 
waren, wurden fur die Analyse virusverdachtiger Moh
renproben fast ausschlieBlich molekularbiologische Me
thoden (lsolierung van viralen Nukleinsauren, PCR mit 
degenerierten Primern und Sequenzanalysen) eingesetzt. 
Auf diese Weise gelang es, in Mohren wenigstens acht ver
schiedene Viren zu identifizieren: 

- Carrot red leaf virus (CtRLV; Gattung Polerovirus);
- Carrot mottle virus/Carrot mottle mimic virus

(CMoV/CMoMV; Gattung Umbravirus);
- Carrot yellow leaf virus (CYLV; Gattung Closterovirus);
- der Anthriscus-Stamm des Parsnip yellow fleck virus

(PYFV; Gattung Sequivirus);
- ein unbekanntes Virus der Gattung Carlavirus, bei dem

es sich wahrscheinlich um das Anthriscus latent virus
(AntLV) handelt;

- Carrot thin leaf virus (CTLV; Gattung Potyvirus);
- Heracleum latent virus (HLV; Gattung Vitivirus);

ein noch unbekanntes Virus (HV), das aufgrund der vor
liegenden Sequenzinformationen keiner bekannten
Gattung van pflanzenviren zugeordnet werden kann.

CtRLV und HV wurden mit Abstand am haufigsten nach
gewiesen. Fur alle genannten Viren wurden spezifische RT
PCR-Primer entwickelt. Es gelang auch die Herstellung van 
CTLV- und CYLV-Antiseren nach lmmunisierung mit gere
inigten Viruspraparaten bzw. bakteriell exprimierten 
Virushullprotein. Besonderes Augenmerk gait dem Virus
komplex ,,Mohrenrote", an dessen Entstehung nach bishe
riger Auffassung das CtRLV und eines der beiden Um
braviren CMoV oder CMoMV beteiligt sind, wobei das 
CtRLV als Helfervirus fur die Obertragung der Umbraviren 
durch die Gierschblattlaus (Cavariella aegopodii) fungiert. 
Es wurde keine Korrelation zwischen den Symptomen und 
dem Vorkommen der genannten Viren festgestellt. Je
doch konnte aufgrund der vorliegenden Hullproteinse
quenzen nachgewiesen werden, dass Mohren von wenig
stens vier verschiedenen Polerovirusarten infiziert werden. 
Derzeit ist noch unklar, ob sich diese Virusarten auch biolo
gisch (Wirtskreis, Vektorspezifitat) unterscheiden !assen. 
Deswegen muss nicht nur ihre Namensgebung zuruck
gestellt werden, sondern auch die Entscheidung daruber, 
welche der Sequenzen am ehesten dem Typstamm des 
CtRLV aus Schottland zugeordnet werden kann. 

Untersuchungen der Moglichkeit von Genom-Rekom
binationen in transgenen Zuckerruben 

Die Expression van viralen Genen in transgenen Pflanzen 
hat sich in verschiedenen Systemen als auBerst wirksames 
Mittel zur Erzeugung van Virus-Resistenz erwiesen 

('Pathogen-derived resistance'). Der Haupteinwand gegen 
die Anwendung dieses Prinzips im Freiland besteht darin, 
dass es zu Rekombinationen zwischen den viralen Sequen
zen aus dem Transgen und den Genomen von anderen 
Viren oder Virusstammen, die die transgenen Pflanzen 
befallen, kommen kann. Bei RNA-Viren sind Rekombina
tionen bei Defektmutanten beschrieben warden, deren 
Genom durch die Aufnahme von viralen Sequenzen aus 
dem Transgen zum vitaleren Wild-Typ restauriert wurde. Es 
lag also ein starker Selektionsdruck fur die Vermehrung 
van Rekombinanten var. In einem vom BMBF finanzierten 
Forschungsvorhaben wurde gepruft, ob in Zuckerruben, 
die Hullproteine vom A-Typ des Rhizomaniavirus (BNYVV) 
exprimieren und in Erde mit B -Typ-Virus angezogen wer
den, auch in Abwesenheit eines solchen Selektionsdruckes 
Rekombinationen nachzuweisen sind, und ob solche Re
kombinationen auch in mischinfizierten nichttransgenen 
Pflanzen feststellbar sind. 

Zunacnst schien es, dass Rekombinationen in mischinfi
zierten Pflanzen sehr haufig auftreten. Sie erwiesen sich 
jedoch als PCR-Artefakte, die dadurch entstehen, dass 
wahrend der PCR neben den ganzlangigen auch unvoll
standige cDNA-Kopien gebildet werden, die sich in den 
folgenden PCR-Zyklen an die Matrizen des anderen Virus
Typs anlagern und ihn kopieren. Dadurch kann z. B. eine 
BNYVV A-Typ-Sequenz als 8-Typ-Sequenz fortgesetzt 
werden. Es wurde eine verfeinerte Methodik entwickelt, 
mit der ein Molekul einer BNYVV A-Typ/B-Typ Rekombi
nante in einer Million von reinen 8-Typ Molekulen nachge
wiesen werden kann. Trotz dieser hohen Empfindlichkeit 
konnten weder auf fruheren Feisetzungsfeldern noch in 
einem Modellversuch mit transgenen Zuckerruben im 
Gewachshaus Rekombinationen feststellt werden. 

Molekulare Diagnose invasiver Schadorganismen am 
Beispiel des Kiefernholznematoden 

Seit Auffindung des aus Obersee eingeschleppten Kiefern
holznematoden (Bursaphelenchus xylophilus) in Portugal 
im Jahre 1999 werden innerhalb der EU groBe Anstren
gungen unternommen, um die weitere Ausbreitung die
ses gefahrlichen Quarantaneschadlings zu verhindern. Im 
portugiesischen Befallsgebiet mussten seit 2000 jahrlich 
etwa SO.OOO Kiefern mit Welkesymptomen gefallt werden. 
Dennoch konnte der durch Bockkafer verbreitete Nema
tode dart bisher nicht ausgerottet werden. Das Risiko er
neuter Einschleppungen von B. xylophilus aus seinem 
Ursprungsgebiet Nordamerika bzw. seinen sekundaren 
ostasiatischen Verbreitungsgebieten wird nach wie vor 
hoch eingeschatzt, obwohl in der EU Quarantaneauflagen 
(Desinfektion mit Kontrollmarkierung) fur Nutz- und Ver
packungsholz aus Befallslandern gelten. Fur die Einfuhr
kontrollstellen ergeben sich Probleme der reprasentativen 
Probenahme und der eindeutigen Erkennung des Schad
lings angesichts seiner morphologischen Ahnlichkeit mit 
bis zu 60 weiteren, meist apathogenen Bursaphelenchus
Arten. 

Im Rahmen des im Berichtsjahr begonnenen EU-Projektes 
PHRAME werden von acht Partnem aus sechs europai
schen L andern verbesserte Risikoanalyse-Techniken fur 
den Kiefernholznematoden entwickelt. Bei einem Treffen 
der Projektteilnehmer im November in der BBA in 
Braunschweig wurden erste Ergebnisse zur Verbreitung 

99 



100 

von Bursaphe/enchus-Arten in Europa, zur Anfalligkeit 
verschiedener Kiefernarten und zur Ermittlung besonders 
gefahrdeter Gebiete anhand biogeographischer Daten 
diskutiert. Als Beitrag der BBA wurden molekulare Diag
noseergebnisse vorgestellt. Durch Clusteranalyse der 
molekulargenetischen Merkmale von B. xylophilus-lsolaten 
aus alien Verbreitungslandern (Kanada, USA, Mexiko, 
Japan, China, Sudkorea, Taiwan und Portugal) sollen lnfor
mationen uber Herkunft und Einschleppungsweg des in 
Portugal gefundenen Kiefernholznematoden gewonnen 
werden. Dadurch konnten OberwachungsmaBnahmen 
gezielter eingesetzt und weiteren Einschleppungen besser 
vorgebeugt werden. 

Im Berichtsjahr wurden neben der RAPD-Analyse neuar
tige PCR-Verfahren erprobt, die eine intraspezifische 
Klassifizierung der B. xylophilus-lsolate nach ihrer geneti
schen Verwandtschaft anhand vieler DNA-Marker ermog
lichen, und erste Clusteranalysen mit noch eingeschrank
tem f\iematodenmateriai ausgefuhrt. Zur molekuiaren Art
bestimmung bei Bursaphe/enchus hat sich die ITS-RFLP
Analyse als robuste und gut handhabbare Technik 
bewahrt. Im Berichtsjahr wurden ITS-RFLP-Merkmale fur 
weitere Arten etabliert, wobei das Referenzmaterial von 
der Abteilung fur nationale und internationale Angele
genheiten der Pflanzengesundheit der BBA morpholo
gisch bestimmt und teilweise aus eigenen Zuchten bereit
gestellt wurde. 

Derzeit konnen 22 Bursaphelenchus-Arten und vier intra
spezifische Typen anhand ihrer molekularen ,,Steckbriefe" 
identifiziert werden. Bei einigen Arten, z. B. auch der phy
topathologisch relevanten sog. ,,B. sexdentat i -Gruppe", 
wurden neue Erkenntnisse uber ihre Taxonomie und Ver
breitung in Europa gewonnen. Die ITS-RFLP-Analyse sollte 
bei den Einfuhr-Kontrollstellen als unabhangige Methode 
neben der schwierigen morphologischen Bestimmung zur 
sicheren Erkennung des Quarantaneschadlings B. xylophi
lus eingesetzt werden. Die im Berichtsjahr begonnene 
Schulung von Fachleuten des Pflanzenschutzdienstes mit 
der ITS-RFLP-Technik sollte daher verstarkt fortgesetzt 
werden. 

Bei zwei Proben lebender Nematoden, die in Bremerhaven 
bzw. Hessen vom Pflanzenschutzdienst aus importiertem 
Nutzholz bzw. Verpackungsholz aus den USA isoliert wor
den waren, konnten wir den morphologischen Verdacht 
auf B. xylophilus durch die ITS-RFLP-Analyse bestatigen. In 
den beiden vergangenen Jahren war der Kiefernholz
nematode je zweimal in Verpackungsholz aus den USA 
(2002) und aus China (2001) gefunden worden. Aus alien 
EU-Landern wurden vom 1. Januar 2000 bis zum 24. Sep
tember 2003 insgesamt 40 Nachweise von B. xylophilus in 
importiertem Verpackungsholz gemeldet. 

Aus Kapazitatsgrunden konnen bei der Prufung von Nutz
und Verpackungsholz nur Stichproben genommen wer
den, die vom Pflanzenschutzdienst auf weniger als 0,1 % 
des importierten Materials geschatzt werden. Die reale 
Einschleppungsrate des Kiefernholznematoden durfte 
daher im Bereich von hundert bis mehreren tausend Fallen 
pro Jahr liegen. Von der EU wurden die seit 1989 beste
henden Vorschriften zur Desinfektion von Koniferen
Nutzholz aus Befallslandern im Jahre 2001 auch auf 

Verpackungsholz ausgedehnt. Trotzdem ist es nach den 
erwahnten Befunden zweifelhaft, ob eine Etablierung des 
Kiefernholznematoden in weiteren europaischen Wald
gebieten mit den bestehenden Regularien und Abwehr
maBnahmen auf Dauer verhindert werden kann. 

Biologische Sicherheitsforschung; Gentechnik 

Die Entwicklung und Anwendung der Gentechnik in der 
Landwirtschaft und Nahrungsmittelherstellung wirft Fra
gen nach moglichen Auswirkungen auf Mensch und Um
welt auf. Eine sachgerechte, vorurteilsfreie Bewertung der 
Chancen und Risiken gentechnischer Verfahren und Pro
dukte fur Mensch und Umwelt ist nur auf der Basis fun
dierter und umfassender wissenschaftlicher Untersuchun
gen moglich. Die biologische Sicherheitsforschung der 
Fachgruppe konzentriert sich auf folgende Schwerpunkte: 

- Aufklarung gentechnikspezifischer Effekte in transge-
nen Pfianzen

- Aufklarung der Auswirkungen transgener Pflanzen auf
die Umwelt

- Erarbeitung von Sicherheitsaspekten fur Transforma
tionssysteme zur Erzeugung transgener Pflanzen

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

- Aufklarung von Ursachen und Effekten von Verande-
rungen mikrobieller Lebensgemeinschaften.

Auf der Grundlage des BMBF-Forderkonzeptes "Sicher
heitsforschung und Monitoring" werden seit dem Fruhjahr 
2001 neun Verbundvorhaben gefordert. Funf dieser 
Verbundvorhaben werden von Mitarbeitern der BBA 
koordiniert, vier hiervon vom lnstitut fur Pflanzenvirologie, 
Mikrobiologie und biologische Sicherheit: 

- Gezielte Obertragung minimierter Transgensequenzen
mit optimierter Funktion

- Potenzielle Auswirkungen des Anbaus von transgenem
Raps

- Methodenentwicklung fur ein Anbau begleitendes Mo
nitoring von gentechnisch veranderten Pflanzen (GVP)
im Agrarokosystem

- Querschnittsverbund - Methoden zur Untersuchung
von Mikrobengemeinschaften fur das anbaubegleiten
de Monitoring von transgenen Pflanzen.

Die Ergebnisse der biologischen Sicherheitsforschung stel
len eine wichtige Grundlage fur die Tatigkeit von Geneh
migungs- und Vollzugsbehorden dar und sind von groBer 
Bedeutung fur eine angemessene und ausgewogene of
fentliche Diskussion uber die Anwendung der Gentechnik 
in der Landwirtschaft und Nahrungsmittelherstellung. 



Anbau begleitendes Monitoring von gentechnisch 
veranderten pf(anzen im Agrarokosystem 

Die gesetzlichen Regelungen der EU zur Gentechnik 
(Richtlinie 2001/18/EG, Verordnung (EG) 1829/2003) schrei
ben fur die Genehmigung des EU-weit gultigen lnver
kehrbringens gentechnisch veranderter Organismen eine 
den kommerziellen Anbau in der Landwirtschaft beglei
tende Beobachtung (Monitoring) vor. Das Monitoring 
dient der Erfassung etwaiger schadlicher Auswirkungen 
auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit. Die 
Ergebnisse des Monitorings sind eine Entscheidungs
grundlage fur die Genehmigungsbehorden hinsichtlich 
einer Verlangerung oder auch Aufhebung der Geneh
migung des lnverkehrbringens. Die in der Richtlinie for
mulierten und seit Oktober 2002 formal in Kraft getrete
nen Vorgaben sind in eine noch ausstehende Novellierung 
des deutschen Gentechnikgesetzes einzubinden. Um ein 
praktikables Monitoring zu entwickeln und in die Praxis 
umzusetzen, sind gemeinsame Bemuhungen von Wissen
schaft, Regulierungsbehorden, lndustrie und Politik zwin
gend erforderlich. 

Mitarbeiter der BBA widmen sich dieser Aufgabe in der 
Arbeitsgruppe ,,Anbaubegleitendes Monitoring gentech
nisch veranderter Pflanzen im Agrarokosystem" und im 
Rahmen der Koordination des vom BMBF geforderten 
Forschungsverbundes ,,Methodenentwicklung fur ein 
anbaubegleitendes Monitoring von gentechnisch veran
derten Pflanzen im Agrarokosystem". 

Ein grundlegendes Konzept zur Gestaltung des Monito
rings gentechnisch veranderter Organismen (GVO) wurde 
im Jahr 2003 publiziert. Ausgehend von den gesetzlichen 
Rahmenbedingungen, den Aktivitaten der Arbeitsgruppe 
,,Anbaubegleitendes Monitoring von gentechnisch veran
derten Pflanzen im Agrarokosystem" und weiterer Arbei
ten der BBA zum Thema, wurden Gestaltungsvorschlage 
fur ein Monitoring unterbreitet. Schwerpunkt ist es, dem 
Anspruch eines flexiblen und effizienten Monitoring ge
recht zu werden. Da bisher langfristige Erfahrungen feh
!en, sollten auf jeden Einzelfall zugeschnittene Monitoring
Plane erstellt und reflexiv uberpruft werden. Die fachli
chen Kompetenzen der beteiligten Bundesbehorden soil
ten die Grundlage fur die Koordination des Monitorings in 
Deutschland bilden. Zudem ist bei der zu erwartenden Da
tenfulle ein effektiver lnformationsfluss fur die Offent
lichkeit, den Anmelder und beteiligte lnstitutionen zu 
schaffen. 

Im Rahmen der Arbeitsgruppe ,,Anbaubegleitendes Mo
nitoring von gentechnisch veranderten Pflanzen im Agrar
okosystem" stellten verschiedene im Agrarsektor tatige ln
stitutionen und Verbande, wie die Pflanzenschutzdienste 
der Lander, das Bundessortenamt, der VDLUFA, Pflanzen
zuchter u. a., ihre derzeitigen Aktivitaten und Vorstellun
gen hinsichtlich einer zukunftigen Einbindung in ein Moni
toring vor. Hierbei sind die Strukturen der Datenerhebun
gen der verschiedenen lnstitutionen in einem effizienten 
Netzwerk zu verknupfen und ggf. auszubauen. Die Ein
bindung des BMBF-Verbundes bietet dabei die Mog
lichkeit, Resultate aus der aktuellen Forschung in die Ent
wicklung eines praktikablen Monitoring-Konzeptes zu in
tegrieren. 

Daruber hinaus wurde in Zusammenarbeit mit Pflanzen
zuchtern und Biometrikern ein Fragebogen fur Landwirte 
zum Anbau von gentechnisch verandertem Mais entwi
ckelt. Der Fragebogen bietet eine einfache Moglichkeit, 
Erfahrungen und Beobachtungen der Anbauer von gen
technisch verandertem Mais beim Monitoring zu beruck
sichtigen. Das Fragebogen-Konzept sollte zukunftig als 
integrativer Bestandteil eines GVO-Monitorings ausgebaut 
und auf andere pflanzenarten sowie Eigenschaften uber
tragen und weiterentwickelt werden. 

Ausbreitung von Transgenen und Koexistenz 

Transgene aus gentechnisch veranderten Kulturpflanzen 
konnen einerseits durch Auskreuzung in verwandte Wild
oder Unkrautarten, andererseits auch durch eine Ausbrei
tung der Kulturpflanzen in der Umwelt verbreitet werden. 
Das Risiko der Verwilderung und Ausbreitung transgener 
Kulturpflanzen ist unter anderem abhangig davon, ob den 
Pflanzen durcn die gentechnische Veranderung ein okolo
gischer Fitnessvorteil verschafft wird. 

Raps besitzt auch ohne gentechnische Veranderung ein 
gewisses Verwilderungspotenzial und kommt haufig als 
Neophyt auf Ruderalstandorten vor. Im Rahmen des vom 
BMBF geforderten Forschungsverbunds ,,Potenzielle 
Auswirkungen des Anbaus von transgenem Raps" soll die 
Herkunft solcher Ruderalrapspflanzen aufgeklart und de
ren Verwilderungspotenzial abgeschatzt werden. Daruber 
hinaus sollen mit Raps unter naturlichen Bedingungen 
kreuzbare Kruziferenpflanzen untersucht werden, um Ba
sisdaten fur die Wahrscheinlichkeit der Etablierung von 
Rapsgenen in verwandten Wild- oder Unkrautpflanzen zu 
erhalten. 

Dazu wurden in Zusammenarbeit mit dem lnstitut fur Un
krautforschung uber drei Jahre in der Umgebung von 
Braunschweig auf Ruderalstandorten, an Stra13en und 
Bahnstrecken vorkommende Rapspflanzen bonitiert und 
beprobt. Von den im Jahr 2001 beprobten 56 Standorten 
wurden im Jahr 2002 an 23 Standorten erneut Rapspflan
zen gefunden, entsprechend einer Wiederfindungsrate 
von 41 %. Im selben Jahr wurden 28 neue Standorte mit 
Funden von Rapspflanzen zusatzlich aufgenommen, so 
dass nunmehr eine Gesamtanzahl von 85 Standorten fur 
jahresbezogene Fundortvergleiche vorliegt. In 2003 wur
den an 18 dieser Standorte Rapspflanzen beprobt (21 % 
der Gesamtanzahl von Standorten). Im Vergleich zum Vor
jahr entspricht diese Anzahl einer Wiederfindungsrate von 
35 %. In sechs Fallen waren Standorte des Jahres 2001 nur 
in 2003 wieder bewachsen, entsprechend 11  % der Stand
orte aus 2001. 

Die pflanzen wurden standortbezogen und im Vergleich 
der jeweiligen Fundjahre unter Anwendung der ISSR (inter 
simple sequence repeat)-PCR analysiert. Es erfolgte eine 
Zuordnung der Ruderalrapspflanzen zu Rapssorten. Zur 
Auswertung der ISSR-Bandenprofile wurden zusatzlich zu 
den bereits in den Vorjahren eingesetzten verschiedenen 
Clusteranalyseverfahren Korrespondenz- und Hauptkom
ponentenanalysen eingefuhrt. Mit der Berechnung des 
Verhaltnisses von monomorphen (bei alien Proben vorhan
denen) Bandengro13en zum Mittelwert der polymorphen 
Bandengr613en wurde eine Darstellungsform gefunden, 
die es erlaubt, Variabilitaten im Vergleich der Standorte 
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Variabilitat der ISSR-PCR-Bandenprofile von einzelnen Rapssorten, einem 
Sortengemisch und verschiedenen Ruderalstandorten im Jahr 2001 und 2001/2002 

Oberdauerung bei Raps sowie 
die grof3flachigen Anbauversu
che zur Einkreuzung transgener 
Eigenschaften aus Mais in be
nachbarte nicht-transgene Felder
in den Jahren 2000, 2001 und 
2002 lieferten eine solide Grund
lage fur die aktive Beteiligung an 
der wissenschaftlichen Koexis
tenzdiskussion. Bei der Frage der 
Koexistenz geht es um die wirt
schaftlichen Folgen des zufalligen 
Vorhandenseins von gentech
nisch veranderten Pflanzen in 
nicht gentechnisch veranderten 
Pflanzenbestanden. Koexistenz 
ergibt sich aus dem Grundsatz, 
dass Landwirte frei wahlen k6n
nen, welche Kulturpflanzen sie 
anbauen wollen, sow·1e der 
Wahlfreiheit der Verbraucher hin
sichtlich des Erwerbs von Erzeug
nissen aus unterschiedlichen Be-

und der Sorten zu verdeutlichen. Nach dem derzeitigen 
Stand der Auswertung ist bei der Mehrzahl der Fundorte 
von einem Neueintrag unterschiedlicher Sorten von Raps 
in den aufeinander folgenden Jahren auszugehen. Nur in 
Einzelfallen wurde ein Wiederauflaufen oder aber ein 
Neueintrag von Pflanzen, die der gleichen Sorte zuzuord
nen sind, beobachtet. Fur im Jahr 2001 beprobten 
Ruderalraps, fur den mittels Nahinfrarotspektroskopie 
(NIRS) Erucasaure- und Glucosinolatgehalte der Samen 
bestimmt wurden, wurde ein Vergleich mit ausgewahltem 
Sortenraps durchgefuhrt. Fur drei von einem Standort 
stammende Pflanzen mit hohen Erucasaurewerten und 
niedrigem Glucosinolatgehalt konnte eine Clusterung mit 
der erucasaurereichen, glucosinolatarmen Sorte 'Maplus' 
gezeigt werden. 

Beidseitig mit Ruderalraps bewachsener Fahrweg in der 
Feldmark in Hondelage 

Als potenziell kreuzbare Wildkruziferenart war an den 
untersuchten Standorten lediglich Ackersenf vorhanden 
und wurde in die Untersuchungen mit einbezogen. Ent
sprechend der Vorgehensweise beim Ruderalraps werden 
die Funde von Ackersenf im Jahres- und Standortvergleich 
analysiert. Verglichen mit Ruderalraps zeigte der unter
suchte Ackersenf sehr hohe genetische Variabilitaten 
innerhalb der Fundorte und im Vergleich der Fundjahre 
bezuglich der ISRR-Bandenprofile. 

Die Versuche zum Pollen vermittelten Genfluss und zur 

wirtschaftungsformen. Leitlinien fur die Erarbeitung ein
zelstaatlicher Strategien und geeigneter Verfahren fur die 
Koexistenz sind in der Empfehlung der Kommission vom 
23. Juli 2003 dargelegt. Die EU-Mitgliedstaaten sind auf
gefordert, nationale Strategien fur ein Nebeneinander der 
verschiedenartigen Bewirtschaftungsverfahren zu erar
beiten. Ein Mitarbeiter der BBA war an dem von der EU
Kommission im April 2003 organisierten Round Table zu 
Forschungsergebnissen zur Koexistenz beteiligt. Die BBA 
war Mitausrichter der ersten Europaischen Konferenz zur 
Koexistenz im November 2003 in Danemark. Weiterhin ist 
das lnstitut an dem neuen EU-finanzierten Forschungs
projekt "Sustainable Introduction of GM Plants into the
European Agriculture" beteiligt, das sich mit Fragen der
Koexistenz und der Umweltauswirkungen des Anbaus
transgener Pflanzen befassen wird.

Sicherheitsaspekte von Transformationssystemen 

lnnerhalb des vom BMBF geforderten und von einem Mit
arbeiter des lnstituts koordinierten Verbundes "Gezielte 
Obertragung minimierter Transgensequenzen mit opti
mierter Funktion" werden unterschiedliche Ansatze zur 
Optimierung von Transformationssystemen unter Aspek
ten der biologischen Sicherheit erarbeitet und bewertet. 
Eine Zielstellung besteht darin, die Einfuhrung und Mo
difizierung von Gensequenzen auf diejenigen Nukleotide 
zu beschranken, die zur Erzeugung einer gewunschten 
pflanzlichen Eigenschaft ben6tigt werden. Nukleinsauren 
mit dreifach helikaler Struktur bilden sich sequenzspezi
fisch aus, wenn sich ein DNA-Oligonukleotid an eine Ho
mopurin-Region einer DNA-Doppelhelix anlagert. Diese 
triplex-forming oligonuleotides (TFOs) bilden sich in der 
grof3en Grube der Doppelhelix, ohne dass sich der DNA
Doppelstrang offnen muss. Die TFOs konnen dann mit 
Mutagenen fur eine gezielte Mutationsinduktion gekop
pelt werden. Die Verwendung von bifunktionellen Oligo
nukleotiden kann die gezielte Mutationsinduktion zu einer 
gezielten Sequenzmodifikation ausweiten. Die Methodik 
kombiniert die oben beschriebenen TFOs mit einer 
Reparaturdomane, die die gewunschte Sequenz tragt. Bei 
der Testung von bifunktionellen Oligonukleotiden zeigte 



sich, dass die Effizienz der Oligonukleotid-induzierten Mu
tationen (Umwandlung des Stop- in ein Startkodon und 
damit Expression des GFP-Gens) sehr gering ist. Die weni
gen zu beobachtenden GFP-positiven Protoplasten wur
den durch die Beobachtung unter dem Mikroskop ver
braucht. Daher wurde auf ein neues System umgestellt, 
das eine positive Selektion erlaubt: die Oligonukleotid-ver
mittelte Aktivierung des PAT-Gens und damit eine Selek
tion positiver Kaili auf Phosphinothricin. Aufbauend auf 
den Erfahrungen mit dem GFP-System wurden neue Mo
dellpflanzen erstellt und molekular charakterisiert. Die fur 
die weitere T estung geeigneten Modellpflanzen befinden 
sich in der Vermehrung, um Anfang 2004 ausreichend 
Blattmaterial fur Protoplastenisolierung, Behandlung mit 
Oligonukleotiden und Regeneration auf Phosphinothricin 
zu gewinnen. 

Konfocale Laserscanning-Mikroskopie von aus Kartoffel
blattern isolierten Protoplasten; der Zellkern fluoresziert 
rot (OriginalgroBe der Zellen ea. 40 µm) 

Eine weitere Zielstellung ist die Etablierung von Systemen 
zur Markergen-Eliminierung, die durch transiente Expres
sion der Rekombinase des Bakteriophagen P1 bewirkt 
wird. Markergene werden zwar zur Erzeugung transgener 
Pflanzen benotigt, sind aber nach erfolgreicher Selektion 
und Regeneration i.iberfli.issig. Die transiente Expression 
der Cre-Rekombinase erfolgt durch Pflanzenvirus-Vek
toren (basierend auf TMV- und PVX-Viren). Die Versuche 
belegen erstmalig, dass diese Methode der Markergen
Eliminierung am Modellobjekt Tabak sehr effizient und 
prazise ist. Die Rekombinase-vermittelten Rekombina
tionsereignisse werden stabil an die Nachkommen weiter
gegeben. Die am Modell gewonnenen positiven Erfah
rungen werden nun auf die vegetativ vermehrte Kultur
pflanze Kartoffel i.ibertragen. 

Analyse der Samennachkommen nach Entfernung 
eines Herbizidresistenz-Markergens auf herbizid
haltigem Medium. A: Markergen wurde erfolgreich 
entfernt; B: Kontrolle mit Markergen 

Die Synthese rekombinanter Proteine in Pflanzen mit Hilfe 
modifizierter viraler Volllangenklone hat ein groBes lnte
resse hervorgerufen, da der Anteil viraler Proteine am Ge
samtprotein infizierter Pflanzen im Prozentbereich liegen 
kann. Die Erzeugung transgener pflanzen entfallt und 
durch die Moglichkeit, eine Vielzahl unterschiedlicher 
Fremdgene in virale Volllangenklone einzubauen, wird ei
ne hohe Flexibilitat erreicht. Die Verwendung vermeh
rungsfahiger chimarer Pflanzenviren wirft jedoch zahlrei
che Sicherheitsfragen auf, so dass die Etablierung von Si
cherheitssystemen zur Produktion von Fremdproteinen in 
pflanzen mittels viraler Volllangenklone dringend geboten 
ist. Es wurde ein System entwickelt, das eine sichere Syn
these rekombinanter Proteine in Pflanzen mit Hilfe modi
fizierter viraler Volllangenklone erlaubt. Aus einem PVX
GUS-Volllangenklon (hier dient das GUS-Gen als Modell 
fur beliebige andere Fremdgene) wurde das Transport-

WildtypaPflanze Wildtyp-Pffanze 25k�transgene Pflanze 

Jnokullart mlt PVX GUS lnokullert mlt PVX GUS ii25k lnokullon mtt PVX GUS A25k 

Sicherheitssystem zur Herstellung von Fremdproteinen 
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protein-Gen entfernt. Das modifizierte Virus kann sich nun 
nicht mehr systemisch in Nicotiana benthamiana-Pflanzen 
ausbreiten. Wird das modifizierte Virus dagegen auf trans
genen Pflanzen abgerieben, die das PVX-Transportprotein 
auspragen, erfolgt eine normale systemische lnfektion, die 
allerdings nicht zur Ausbildung von Virussymptomen 
fuhrt. Die vergleichbar hohe Auspragung des GUS-Gens 
lasst erwarten, dass dieses Sicherheitssystem auch zur Syn
these anderer Fremdproteine nutzbar sein sollte. 

Mikrobenokologie 

Die Untersuchung von Effekten landwirtschaftlicher Be
wirtschaftungsformen auf die strukturelle und funktio
nelle Diversitat mikrobieller Gemeinschaften ist wissen
schaftlich anspruchsvoll, weil fur viele Bakterien, aber auch 
Pilze, die geeigneten Kultivierungsbedingungen nicht 
bekannt sind. Da Mikroorganismen eine groBe Bedeutung 
sowohl fur die Pflanzengesundheit als auch fur Stoffkreis
laufe im Agrarokosystem und die Bodenqualitat haben, ist 
es wichtig, empfindliche und aussagekraftige Methoden 
zu haben, die es ermbglichen, Effekte z. B. von transgenen 
Pflanzen, mikrobiellen lnokula oder Pflanzenschutzmitteln 
auf die strukturelle und funktionelle Diversitat mikrobieller 
Gemeinschaften zu untersuchen. Die Entwicklung und 
Nutzung von kultivierungsunabhangigen molekularen 
Methoden zur Analyse mikrobieller Gemeinschaften ist 
daher ein Schwerpunkt der Forschungsarbeiten auf dem 
Gebiet der mikrobiellen Okologie. Eine kultivierungsunab
hangige Analyse mikrobieller Gemeinschaften wird 
moglich durch die molekulare Analyse von DNA oder RNA, 
die nach einer harschen Zell-Lyse direkt aus den 
Bodenproben extrahiert und anschlieBend gereinigt wird. 
Zur Untersuchung der strukturellen Diversitat von 
Bakterien- und Pilzgemeinschaften hat sich die Analyse 
von 165 oder 185 rRNA-Genen durchgesetzt. Mit Hilfe der 
PCR werden die 165 oder 185 rDNA-Fragmente mit 
Bakterien- oder Pilz-spezifischen Primern aus der Boden
DNA amplifiziert und mit der denaturierenden Gradien
tengelelektrophorese (DGGE) analysiert. Allerdings sind in 
den DGG E-Fingerprints nur Banden fur dominante 
Bakterien oder Pilzpopulationen zu finden. Um auch we
niger abundante Populationen verfolgen zu konnen, wur
den verschiedene Taxon-spezifische Primersysteme (z. B. 
fur Pseudomonaden oder Actinobakterien) entwickelt. 

Die 165 oder 185 rDNA DGGE-Fingerprints werden in ver
schiedenen EU-, DFG- und BM BF-geforderten Projekten 
genutzt, um die Abhangigkeit der mikrobiellen Diversitat 
in der Rhizosphare von der Pflanzensorte, der Pflanzenart 
oder dem Bodentyp zu untersuchen. Es konnte gezeigt 
werden, dass die relative Abundanz von Bakterien und 
Pilzen von der Pflanzenart, aber auch vom Standort ab
hangig ist. Es kommt zur Selektion bestimmter Mikro
organismen im wurzelnahen Boden (Rhizosphareneffekt), 
deren Zusammensetzung sich im Verlaufe der Pflanzen
entwicklung andert. Der Effekt von verschiedenen Sorten 
der gleichen Pflanzenart ist erwartungsgemaB deutlich 
geringer. Aber auch hier zeigte sich, dass das Auftreten 
sortenabhangiger Effekte auf die mikrobielle Diversitat 
vom Standort (klimatische Faktoren, Bodentyp) abhangen 
kann. Im Rahmen des Querschnittsverbundes ,,Methoden 
zur Untersuchung von Mikrobengemeinschaften fur das 
Anbau begleitende Monitoring von transgenen Pflanzen" 
wurde eine vergleichende Analyse von Boden-DNA von 

unterschiedlichen Standorten auf der Basis PCR-ampli
fizierter 165 rDNA-Fragmente mit Hilfe verschiedener Fin
gerprinting-Methoden (DGGE, SSCP, t-RFLP) durchge
fuhrt. 

Berlin Rostock Braunschweig 
-+ 

PCR-Nachweis des 2,4 Diacetylphloroglucinol-Gens in 
direkt extrahierter DNA aus der Rhizosphare von 
Raps und Erdbeeren 

Die Fortschritte bei der Nutzung molekularer Methoden 
zur Analyse mikrobieller Gemeinschaften und die bereits 
erhaltenen Ergebnisse haben nicht nur Bedeutung fur die 
Bewertung von Effekten transgener Pflanzen auf mikro
bielle Gemeinschaften, sondern auch fur den biologischen 
Pflanzenschutz. Molekulare Fingerprinting-Methoden 
wurden auch genutzt, um die Diversitat suppressiver Bo
den aus England, den Niederlanden, Schweden und Frank
reich oder die Effekte mikrobieller lnokulants zu unter
suchen. Wahrend die Untersuchungsmethodik zur struk
turellen Diversitat mikrobieller Gemeinschaften inzwischen 
gut etabliert ist, ist die Analyse der funktionellen Diversitat 
immer noch eine Herausforderung. Daher wurden im Be
richtsjahr Methoden zur Detektion der Abundanz und der 
Expression funktioneller Gene etabliert. Besonders interes
sant sind die Ergebnisse mit den Genen, die fur die Anti
biotikaproduktion von Pseudomonaden kodieren. Wah
rend das Phenazin-Gen relativ selten nachgewiesen wur
de, kommen Bakterien, die das Pyronitril-Gen besitzen, 
sehr haufig im Boden vor. Populationen, die das 2,4-
Diphloroglucinol-Gen besitzen, waren in der Rhizosphare 
von Raps an zwei von drei Standorten abundanter als in 
der Rhizosphare von Erdbeeren. 

Detektion des gfp-markierten Ralstonia so/anacearum 
Antagonisten Pantoea agglomerans in der Rhizo
sphare von Tomaten mit Hilfe der konfocalen Laser
scanning-Mikroskopie 

Mit Hilfe der konfocalen Lasermikroskopie wurden 2002 
erste Untersuchungen zur in situ-Detektion von gfp-mar
kierten biologischen Kontrollstammen durchgefuhrt. Die 
Untersuchungen geben nicht nur Auskunft daruber, an 
welchen Wurzelkompartimenten sich die inokulierten 
Stamme befinden, sondern auch daruber, ob sie meta
bolisch aktiv sind. 
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lnstitut 

fur Nematologie und Wirbeltierkunde 

Im lnstitut fur Nematologie und Wirbeltierkunde der BBA 
in Munster wird uber pflanzenschadigende Nematoden 
und Wirbeltiere geforscht, und es werden Verfahren zur 
Abwehr der von ihnen verursachten Schaden erarbeitet. In 
beiden Fachgebieten wird nach okologisch unbedenk
lichen Verfahren und neuen Anbausystemen gesucht, mit 
deren Hilfe die Dichte des Schaderregerbesatzes dauerhaft 
niedrig gehalten werden kann. Mit wenigen Ausnahmen 
stehen dabei sowohl gegen Nematoden als auch gegen 
Wirbeltiere keine chemischen pflanzenschutzmittel zur 
Verfugung, so dass alternative Ansatze der Bekampfung 
hier besonders gefragt sind. Ziel ist es, umfassendes Wissen 
auf diesen Spezialgebieten bereit zu halten mit dem 
Zweck der Beratung der Bundesregierung. 

Da die Moglichkeiten der Nematodenbekampfung stark 
eingeschrankt sind, ist es besonders wichtig, die Ein
schleppung und Ausbreitung von Schadnematoden zu 
verhindern. Dazu mussen Diagnoseverfahren entwickelt 
und erprobt sowie MaBnahmen der pflanzenquarantane 
verbessert und aktualisiert werden. Bei der Pflanzenqua
rantane und bei der Entwicklung neuer Anbausysteme 
nach den Grundsatzen des okologischen Landbaus sind 
eine exakte Bestimmung der Arten und die erforderliche 
diagnostische Begleitforschung wichtige Schwerpunkte. 
Diese Arbeiten werden durch modeme molekularbiologi
sche Techniken unterstutzt und abgesichert. In der ,,Deut
schen Nematodensammlung" werden Vorkommen und 
Verbreitung wichtiger pflanzenparasitarer Nematoden in 
Deutschland erfasst und in Form von Dauerpraparaten 
dokumentiert. Ober pflanzenparasitare Nematoden, die in 
Deutschland von Rechtsvorschriften betroffen sind, wurde 
in Zusammenarbeit mit den Fachreferenten der 
Pflanzenschutzdienststellen der Lander eine Zusammen
stellung wichtiger Untersuchungsmethoden erarbeitet 
und in der Reihe ,,Berichte aus der Biologischen 
Bundesanstalt fur Land- und Forstwirtschaft" verof
fentlicht (Heft 121). 

Wichtige Arten der Zystennematoden an Zuckerruben, 
Kartoffeln und Getreide sind in Deutschland weit verbrei
tet und stellen in vielen Gebieten ein groBes Problem dar. 
Als wichtigste AbwehrmaBnahme wird versucht, auf 
befallenen Flachen keine Wirtspflanzen anzubauen. Um 
solche Schlage zu erkennen, bedarf es effizienter, aber 
auch praxisgerechter Nachweismethoden. An der Ent
wicklung geeigneter Verfahren wird im lnstitut auf breiter 
Ebene gearbeitet. Besondere Bedeutung hat der Befalls
nachweis im Kartoffelanbau, der strengen pflanzen
schutzrechtlichen Regelungen unterliegt, wenn ein Besatz 
der Felder mit Kartoffelzystennematoden (Globodera ros
tochiensis oder G. pa/Iida) festgestellt wird. Diese Rege
lungen basieren auf einer Bekampfungsrichtlinie der EU, 
die seit etwa 1970 in nationale Verordnungen umgesetzt 
wurde. Im abgelaufenen Jahr wurde in verschiedenen 
Gremien intensiv daruber beraten, ob eine Lockerung der 
Anbauauflagen und -beschrankungen sinnvoll ist. Beson
ders umstritten ist die bisher gultige Regelung, auf befalle
nen Flachen den Anbau resistenter Sorten vorzuschrei
ben. Ein Teil der Experten halt dies fur die wirksamste und 

sinnvollste MaBnahme, die weitere Ausbreitung der 
Schadlinge einzudammen. Die Mehrheit strebt dagegen 
eine Lockerung der Anbaubeschrankungen an. Eine Eini
gung wird in erster Linie durch die Tatsache erschwert, 
dass es keine ausreichenden Hinweise uber die Wirksam
keit der Bekampfungsrichtlinie gibt. Das lnstitut fur Nema
tologie und Wirbeltierkunde koordiniert international die 
fachliche Diskussion und strebt an, ein fur alle EU-Lander 
akzeptables Nachweisverfahren zu finden. Seit dem 
1. Dezember 2003 ist ein Wissenschaftler befristet einge
stellt worden, der sich diesem Thema intensiv widmen
wird.

Untersuchungen zum Auftreten und zu den moleku
iargenetischen Ursachen der Resistenz gegenuber Roden
tiziden bei kommensalen Nagern und die Entwicklung 
darauf grundender Bekampfungsstrategien bilden einen 
der Arbeitsschwerpunkte im Fachgebiet Wirbeltiere. In 
Zusammenarbeit mit dem lnstitut fur Humangenetik der 
Universitat Wurzburg gelang im Berichtsjahr ein entschei
dender Schritt zur Aufklarung des genetischen Hinter
grundes der Resistenz gegenuber Blutgerinnungshem
mern, die auch in der Humanmedizin zur Thrombosepro
phylaxe angewendet werden. Es konnte ein Gen identifi
ziert werden, das offensichtlich eine entscheidende Rolle 
in der Resistenzgenetik spielt. Wanderratten, die gegen
uber dem blutgerinnungshemmenden Wirkstoff Warfarin 
resistent sind, weisen in diesem Gen spezifische Punkt
mutationen auf, die die Resistenzeigenschaft vermitteln. 

Einen weiteren Schwerpunkt bildete die Entwicklung von 
MaBnahmen zur Abwehr von Wuhlmausschaden. Im Be
richtsjahr wurde ein Projekt im Rahmen des ,,Bundespro
gramms Okologischer Landbau" zur mechanischen Ab
wehr von Wuhlmausschaden im okologischen Obstbau 
durchgefuhrt. Ein weiteres Vorhaben in Zusammenarbeit 
mit dem lnstitut fur Waldbau und Forstschutz der TU 
Dresden ist auf die Entwicklung von Repellentmitteln auf 
der Basis von Naturstoffen zur Abwehr von Wuhlmaus
schaden in Forstkulturen gerichtet. 

In Forstkulturen ist die Menge der insgesamt ausgebrach
ten pflanzenschutzmittel im Vergleich zu anderen Kul

turen auBerst gering. Ein bedeutender Teil der wenigen 
im Forst angewandten Mittel (> 50 %) sind Rodentizide. 
Deshalb besteht ein starkes offentliches lnteresse daran, 
die Rodentizidanwendung im Rahmen eines ,,integrierten 
Waldschutzes" weiter zu verringern. Der Unterstutzung 
dieses Zieles dienen unter anderem regelmaBige Treffen 
einer Arbeitsgruppe von Waldschutz- und Nagetierex
perten. Die Arbeitsgruppe sieht eine wichtige Aufgabe 
darin, der forstlichen Praxis sowohl Hintergrundwissen als 
auch praktische Anleitungen zur Losung der Mausepro
bleme an die Hand zu geben. Im Berichtsjahr konnte unter 
maBgeblicher Beteiligung des Institutes ein entsprechen
der Leitfaden fur die Abwehr von Mauseschaden entwi
ckelt werden. Dieser soil den Landesforstverwaltungen als 
Kernstuck fur den Entwurf eigener Merkblatter dienen. 

Im abgelaufenen Jahr fand die obligatorische Wiederho-



lungsinspektion des lnstituts durch die GLP-Bundesstelle 
statt. Mit dieser positiv verlaufenen lnspektion sind die 
Voraussetzungen fur die Erteilung eines GLP-Zertifikates 
(Gute Laborpraxis) durch das BMVEL in der Prufkategorie 
4: ,,Umwelttoxikologische Prufungen zur Bestimmung der 
Auswirkungen auf aquatische und terrestrische Organis
men" erfullt. Damit konnen im lnstitut weiterhin umwelt
toxikologische Untersuchungen zu den moglichen Aus
wirkungen von pflanzenschutzmitteln auf aquatische und 
terrestrische Organismen nach den Grundsatzen der GLP 
durchgefuhrt werden. 

Neue Ansatze fur eine effizientere Resistenzprufung 
gegen Rubenzystennematoden 

Resistenz gegen den Rubenzystennematoden (Hetero
dera schachtii) wurde aus der Wildform Beta procumbens 
in die Zuckerrube (B. vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima 
Doll.) eingekreuzt. Sie ist monogen und wird dominant 
vererbt, so dass aus der Kreuzung einer homozygot 
resistenten Bestauberlinie mit einer mannlich sterilen, 
anfalligen Mutterpflanze theoretisch eine zu 100 % resis
tente Nachkommenschaft hervorgehen musste. Die bisher 
zugelassen Sorten haben aber einen Anteil von etwa 5 bis 
10 % anfalligen Pflanzen, was meistens mit einer geneti
schen lnstabilitat der aus B. procumbens ubertragenen 
Resistenzinformation begrundet wird. Es ist aber durchaus 
moglich, dass Fremdbestaubung oder in ihrer Resistenz 
nicht reinerbige Bestauberpflanzen die Ursache sind. 

Es ist Aufgabe der BBA, diese Sorten auf ihre Resistenz hin 
zu prufen und zu bewerten. Hierzu werden Verfahren 
benotigt, die sichere, reproduzierbare Ergebnisse liefern 
und nicht zu arbeitsaufwandig sind. Die Resistenz der 
Zuckerrubensorten wird mit einem Biotest ermittelt. 
Dabei werden die Pflanzen einzeln in definiertem Substrat 
in speziellen Gefaf3en angezogen und mit Nematodenlar
ven infiziert. Nach Ablauf von etwa sieben Wochen wird 
der Besatz an neu herangewachsenen Weibchen (Zysten) 
bestimmt. Ca. 480 pflanzen werden je Testsorte unter
sucht. 
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Zysten pro Pflanze 

Haufigkeitsverteilungen der Zysten pro pflanze an einer 
anfalligen ('Penta') und einer resistenten ('Nematop') 
Zuckerrubensorte 

Es fallt auf, dass nicht alle als resistent bewertete pflanzen 
frei von Zysten sind, sondern dass an einzelnen Pflanzen 
bis zu 20 Zysten gefunden wurden. pflanzenzuchter sehen 
die Ursache hierfur in einer genetischen Variabilitat der 
Pflanze, Nematologen dagegen vermuten genetische 

Unterschiede innerhalb der Nematodenpopulation. Die 
meisten Nematodenlarven sind avirulent, d. h. sie konnen 
resistente Zuckerruben nicht befallen. Ein kleiner Teil aber 
ist virulent und kann die Resistenz uberwinden. 

Fur die Resistenzprufung sind diese virulenten Nematoden 
von grof3em Nachteil. Es bedarf sehr genau eingestellter 
Prufbedingungen, um anfallige Pflanzen von resistenten 
sicher unterscheiden zu konnen. Die Versuche mussen oft 
wiederholt werden, z. B. wenn an einigen anfalligen Kon
trollpflanzen weniger als 40 Zysten auftreten. Ziel war, 
speziell fur die Resistenzprufung eine Nematodenpopula
tion zu entwickeln, in der virulente Tiere nicht mehr vor
kommen. Der wissenschaftliche Hintergrund dafur baut 
auf der Hypothese auf, dass einem dominanten Resistenz
gen in der pflanze ein entsprechendes rezessives Aviru
lenzgen im Nematoden gegenuber steht. Trifft diese Hy
pothese zu, so sollte es moglich sein, durch gezielte 
Kreuzungszuchtung eine reinerbig avirulente Nema
todenpopulation zu entwickeln. Dazu wurden einzelne 
Larven in Sterilkultur auf Agar in Petrischalen an junge 
sterile Rapssamlinge pipettiert. Entwickelte sich daraus ein 
junges Weibchen, so wurde ein ebenfalls steril angezoge
nes Mannchen dazu gesetzt. Aus mehreren Hundert 
solcher Paarungen gingen ea. 40 einzelne befruchtete 
Weibchen hervor, die Eier produzierten und in getrennten 
Linien weiter vermehrt wurden. 

Weibchen von Heterodera schachtii in Sterilkultur 
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Zystenentwicklung einer Feldpopulation und einer selek
tierten Population von Heterodera schachtii an einer 
homozygot resistenten Rube 

lnzwischen sind von mehreren Kreuzungen so viele Nach
kommen vorhanden, dass eine Oberprufung der Virulenz 
an resistenten Zuckerruben moglich ist. Es zeigte sich, dass 
die einzelnen Populationen unterschiedlich virulent sind, es 
war jedoch keine Population darunter, die an resistenten 
Pflanzen gar keine Zysten entwickelte. 
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Es ist noch zu prufen, ob die Unterschiede stabil sind und 
sich in weiteren Testserien reproduzieren lassen. Sollte dies 
der Fall sein, so wurde die Prufmethodik mit einer fast avi
rulenten Population unkritischer und sicherer werden. Die 
Tatsache, dass keine vollig avirulenten Nachkommen
schaften erzielt wurden, lasst vermuten, dass die Virulenz 
nicht monogen, wie als Hypothese angenommen, in den 
Nematoden vererbt wird. Auch diese Erkenntnis ist 
wichtig, denn sie hat weit reichende Konsequenzen fur 
zuki.inftige Strategien, die Entwicklung resistenzbrechen
der Nematodenpopulationen im Feld zu verhindern. 

Hohe Ertragsausfalle im okologischen Landbau durch 
pflanzenparasitare Nematoden 

Pflanzenparasitare Nematoden verursachen zunehmend 
Schwierigkeiten im okologischen Landbau. Betroffen sind 
vor allem Betriebe mit einem hohen Anteil an Feldgemuse 
und Kartoffeln in der Fruchtfolge. In weiten Fruchtfolgen 
mit einem hohen Anteil an Leguminosen, Gemi.ise und 
Hackfruchten, standiger Begrunung sowie oftmals unzu
reichender Unkrautregulierung sind kantinuierlich Wirts
pflanzen vorhanden. Arten mit einem breiten Wirtspflan
zenspektrum wie Wurzelgallennematoden (Meloidogyne 
spp.) und Wurzellasionsnematoden (Pratylenchus spp.) 
werden hierdurch gefordert. lnnerhalb des ,,Bundespro
gramms Okologischer Landbau" beschaftigten sich zwei 
Forschungsvorhaben mit dieser Problematik. In einem ge
meinsamen Projekt mit der Landwirtschaftskammer 
Rheinland wurde die Verbreitung pflanzenparasitarer 
Nematoden bundesweit erfasst. In einem weiteren Projekt 
wurden MaBnahmen zur Abwehr von Meloidogyne hap/a 
erarbeitet. 
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Einsatz verschiedener Kulturen zur Reduzierung der 
Besatzdichte van Meloidogyne hap/a im Feldversuch 

Auf uber 90 % der insgesamt 128 untersuchten Flachen 
von 35 Betrieben aus sechs Bundeslandern wurde auf 
Pratylenchus und auf immerhin 50 % der Flachen Mefoido
gyne festgestellt. Als haufigste Arten wurden P. neglectus, 
P. crenatus und M. hap/a bestimmt. Vereinzelt konnten
auch P. penetrans und M. naasi nachgewiesen werden.
Auf den meisten Flachen war die Besatzdichte dieser
Arten zu gering, um eine Schadigung der Kulturpflanzen
hervorzurufen. Auf einzelnen Flachen wurden aber auch
hohe Besatzdichten von bis zu 3.000 M. hap/a- bzw. 500
Pratylenchus spp.-Larven pro 100 ml Boden gefunden.
Solch hohe Dichten traten vor allem beim Anbau von
Mbhren und Kartoffeln auf. Wie Untersuchungen in
Niedersachsen zeigten, wurden auch Zwiebeln stark von

Pratylenchus sp. und M. hap/a befallen. Obwohl Zwiebeln 
als schlechte Wirtspflanzen fur M. hap/a gelten, wurden in 
den Wurzeln von Samlingen wenige Tage nach dem Auf
laufen uber 30 Tiere gefunden. Bezuglich Pratylenchus 
wurden in erntereifen Zwiebeln sogar bis zu 8.000 Tiere 
pro 10 g Wurzelfrischmasse gezahlt. Betroffene Zwiebel
flachen zeigten das fur Nematodenbefall typische nester
weise Auftreten von Ki.immerwuchs und Fehlstellen. Auf 
vier Zwiebelflachen wurden Boden- und Wurzelproben 
von auBerlich gesund erscheinenden sowie von verkum
merten pflanzen genammen und hinsichtlich des Nema
todenbesatzes miteinander verglichen. In alien Fallen lag 
die Besatzdichte von Pratylenchus und M. hap/a im 
gesund erscheinenden Zwiebelbestand deutlich niedriger 
als im verkummerten Zwiebelbestand, was ein weiterer 
Hinweis dafur ist, dass die pflanzenparasitaren Nematoden 
die Ursache fur den beobachteten Ki.immerwuchs waren. 

Nesterweises Auftreten von Fehlstellen und Ki.immer
wuchs in einem Zwiebelbestand, verursacht durch Praty
lenchus crenatus 

Die Wirkung verschiedener Kulturpflanzenarten auf die 
Besatzdichte von M. hap/a wurde auf einem okologisch 
bewirtschafteten Betrieb in Niedersachsen untersucht. Der 
Ausgangsbesatz mit M. hap/a lag im April 2003 in den 
einzelnen Versuchsparzellen zwischen 200 und 400 Larven 
pro 100 ml Boden. Im September 2003 wurde auf alien 
Flachen der Endbesatz von M. hap/a ermittelt. Die gering
ste Besatzdichte und damit die beste Wirkung zeigte die 
Schwarzbrache, gefolgt von Mais. Der Ruckgang des M.

hap/a-Besatzes betrug 90 bzw. 82 %. Klee/Gras-Gemisch, 
Olrettich 'Commodore' und Olrettich 'Siletina' als Fang
pflanzen verhinderten ein Ansteigen der Besatzdichte. Bei 
der Klee/Gras-Variante gilt es jedoch zu beri.icksichtigen, 
dass der Klee (Wirtspflanze) aufgrund der Sommertro
ckenheit nur schlecht auflief, so dass Gras (Nichtwirts
pflanze) auf der Flache dominierte und eine starkere 
Vermehrung von M. hap/a vermutlich verhinderte. Weiter
hin fuhrten die hohen Temperaturen zu einem schnelleren 
Abschluss des Lebenszyklus' van M. hap/a, so dass es im 
Falle von Olrettich 'Siletina' als Fangpflanze bereits zur 
Vermehrung einzelner Tiere kam, bevor der Olrettich 
umgebrochen wurde. Der Anbau von Blauer Lupine und 
Olrettich 'Siletina' fuhrte erwartungsgemaB zu einer deut
lichen Erhohung der Besatzdichte von M. hap/a. 

Die Untersuchungen zur Abwehr pflanzenparasitarer 
Nematoden im okologischen Landbau durch pflanzen
bauliche MaBnahmen werden in den kommenden Jahren 
auf okologisch gefuhrten Betrieben fortgefuhrt. Ziel 
dieser Untersuchungen ist es, geeignete GegenmaBnah-



men zu entwickeln und an die Erfordernisse des okologi
schen Landbaus anzupassen. Dies soil durch eine enge 
Zusammenarbeit zwischen Landwirten und Beratern 
(Landwirtschaftskammer Rheinland, Okoring Niedersach
sen) sowie der lndustrie (Prophyta GmbH) gewahrleistet 
werden. 

Wurzelgallennematoden in Hydrokultur - ein emst zu 
nehmendes Problem? 

Beim Anbau von Fruchtgemuse und Zierpflanzen kann es 
zu erheblichen Problemen mit bodenburtigen Schad
erregern kommen. Unter den Hauptschaderregern sind 
Wurzelgallennematoden (Meloidogyne spp.) und Wurzel
lasionsnematoden (Pratylenchus spp.), die man in Hydro
kultur auszuschlieBen hoffte. Dies ist in der Praxis jedoch 
nicht immer der Fall. Mehrere Arten pflanzenparasitarer 
Nematoden konnen Hydrokulturen infizieren, wie z. B. 
Radopho/us similis an Anthurium andreanum und Maran
thaceae oder Meloidogyne incognita, M. hap/a und M. 

arenaria an Rosen. 

Wenn pflanzenparasitare Nematoden bisher auch keine 
groBen wirtschaftlichen Schaden in Hydrokulturen verur
sachten, handelt es sich doch um ein ernst zu nehmendes 
Problem. Sind die Nematoden erst einmal in der 
Hydrokultur vorhanden, werden sie uber die Nahrlosung 
rasch verbreitet. Sind erste Symptome an den Pflanzen 
erkennbar, kann bereits der gesamte Betrieb verseucht 
sein. Da sich die Nematoden in Hydrokultur vermehren 
konnen, konnen die Schaden mit zunehmender Anbau
dauer der Kultur zunehmen. Besonders gefahrdet sind 
somit mehrjahrige Kulturen, wie zum Beispiel Rosen. Doch 
woher kommen die pflanzenparasitaren Nematoden und 
wie gelangen sie in die geschlossenen Systeme? Wie kann 
ihre Einschleppung verhindert werden und welche 
Moglichkeiten der Bekampfung gibt es? Dies sind Fragen, 
denen das lnstitut fur Nematologie und Wirbeltierkunde 
gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer Westfalen
Lippe nachgeht. 

Derzeit geht man davon aus, dass die Nematoden mit 
befallenem Pflanzgut, wie z. B. im Freiland vermehrten 
Unterlagen, in die Hydrokultur gelangen. Ein exakter 
Nachweis hierfur steht aber noch aus. Auch eine Ein
schleppung uber kontaminiertes Wasser erscheint mog
lich, wenn die Gewachshauser aus naturlichen Ober
flachengewassern versorgt werden. Um das lnfektions
risiko gering zu halten, sollten zugekauftes pflanzgut und 
Bewasserungswasser daher auf Kontamination mit pflan
zenparasitaren Nematoden untersucht werden. Einen 
effektiven Schutz vor Einschleppung uber Bewasserungs
wasser bzw. Verbreitung innerhalb des Betriebes bietet 
die Behandlung der Nahrlosung mit Hitze oder UV
Strahlung. Die in der Praxis ublichen Behandlungen (Hitze: 
2 min bei 60 °(, UV: 100 mJ/cm3) toten die Nematoden 
bzw. verhindern im Falle von UV-Strahlung die lnfektion 
der Wirtspflanze. Entsprechende Untersuchungen am 
lnstitut fur Nematologie und Wirbeltierkunde bestatigten, 
dass Larven von M. hap/a nach UV-Behandlung an Tomate 
als Wirtspflanze nicht mehr infektios waren. 

Pflanzenparasitare Nematoden !assen sich in Hydrokultur 
visuell als Nematodengallen (Meloidogyne spp.) an 
pfJanzenwurzeln oder durch Extraktion der Nematoden 

aus pflanzenwurzeln bzw. aus den Substraten nachweisen. 
Zu ihrem Nachweis in der Nahrlosung wird von der 
Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe eine einfache 
und schnell durchzufuhrende Technik genutzt. Hierbei 
wird die uberschussige Nahrlosung durch ein 25 µm feines 
Sieb geschickt. Auf dem Sieb verbleibende pflanzenpara
sitare Nematoden konnen abgetrennt und unter dem 
Mikroskop bestimmt werden. 

Da eine Bekampfung dieser Nematoden innerhalb der 
Kultur derzeit nicht moglich ist, sollten sich AbwehrmaB
nahmen auf die Vermeidung der Einschleppung bzw. der 
Ausbreitung im Betrieb konzentrieren. Wurde ein Befall 
festgestellt, so ist bei Neuanlage der Kultur zu beachten, 
dass alle mit der Nahrlosung in Kontakt kommenden 
Materialien Nematoden enthalten konnen und erneuert 
bzw. wirkungsvoll entseucht (Warmebehandlung im Ofen, 
Spulen mit kochendem Wasser) werden mussen, um einen 
Befall der Folgekultur zu vermeiden. Die neuen erdelosen 
Kulturverfahren wurden entwickelt, um die irn tradi
tionellen Anbau kaum noch beherrschbaren bodenburti
gen Schaderreger von vornherein auszuschlieBen. Doch 
auch hier ist eine phytopathologische Betreuung und 
Beratung notwendig. 

Produktion van Rosen auf Steinwolle in Hydrokultur 

Wurzelgallen (pfeil) an Rosen 'llios' in Hydrokultur, 
verursacht durch den Wurzelgallennematoden 
Meloidogyne hap/a 

Die Riibenkopffaule der Zuckerrube, verursacht 
durch Ditylenchus dipsaci 

Beobachtungen vergangener Jahre zeigen, dass die durch 
Ditylenchus dipsaci verursachte Rubenkopffaule der 
Zuckerrube durch Saattermin und Sortenwahl beeinflusst 
wird. Um dies zu uberprufen, werden unter der 
Federfuhrung der AuBenstelle Elsdorf mehrfaktorielle 
Saatzeit- und Sortenversuche durchgefuhrt. 
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Die Befunde des Jahres 2003 ergaben, dass das Auftreten 
der Rubenkopffaule der Zuckerrube durch eine Saat
zeitverzogerung von 7, 21 und 46 Tagen signifikant redu
ziert werden kann. Die Schadsymptome an der Zucker
rubensorte 'Tatjana' gingen von 56 % (fruhester Aussaat
termin) uber 32 % (drei Wochen spater) auf etwa 4 % (46 
Tage nach dem ersten Saattermin) zuruck. An der 
Zuckerrubensorte 'Paulina' wurden signifikant geringere 
Schadsymptome festgestellt als an 'Tatjana'. Die Befalls
symptome verringerten sich an dieser Sorte von 24 uber 
18 auf 2 %. Der Unterschied im Krankheitsverlauf zwischen 
den beiden ZuckerrObensorten war auf allen Standorten 
statistisch abzusichern. Neben den Sortenunterschieden 
zeigen die Versuche des Jahres 2003, dass nur zu den 
frOhesten Aussaatterminen, vom 20. bis 27. Marz, gOnstige 
Befallsbedingungen fur D. dipsaci vorlagen. Mit jeder 
Saatzeitverzogerung nahm der Befallsindex linear ab, dies 
ist offenbar auf abnehmende Bodenfeuchte zurOck
zufOhren. 

Mit einer versuchsweisen Applikation nematizider 
Granulate konnte im Jahre 2003 bei einer fast vollstandi
gen UnterdrOckung der Befallssymptome eine um
fassende Ertragssicherung erzielt werden. Diese Wirkung 
durfte in erster Linie auf den Schutz der pflanze in der 
frOhen Phase der Wirt-Parasit-lnteraktion zurOckzufOhren 
sein. Die Frage, ob Heterodera schachtii-resistente Zwi
schenfruchte wie Olrettich und WeiBer Senf den Befall der 
Zuckerrube mit D. dipsaci fordern und damit das Schad
ausmaB erhohen, konnte auch im zweiten Versuchsjahr 
nicht geklart werden. Positive Wirkungen wurden mit 

1. Aussaatte1T11in: 20.03 2003 

16 24 32 

Tage nach dem 1. Saattermin 

40 48 

Einfluss einer Saatzeitverzbgerung von 7, 21 und 46 Tagen 
auf das Auftreten der Rubenkopffaule der Zuckerrube, 
verursacht durch Ditylenchus dipsaci 
(drei Standorte mit je zwei Sorten, Versuchsjahr 2003) 
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Wirkung verschiedener Zwischenfruchte (Vorfruchte) auf 
das Auftreten der Rt.ibenkopffaule der Zuckerrube. 
Zwischenfruchtanbau: 30.07. - 22.10.2002, 
Zuckerrubenanbau: 15.04. - 25.09.2003 

vorher angebauter Luzerne erzielt. Der Befallsindex bei 
Zuckerrube wurde hier im Vergleich zu den Brache
parzellen um mehr als 10 % signifikant vermindert, was mit 
einer gesicherten Erhohung des Bereinigten Zucker
ertrages einherging. Der Anbau von Zwischenfruchten mit 
suppressiver Wirkung gegen D. dipsaci konnte zu einem 
Baustein fur eine Bekampfungsstrategie gegen den 
Erreger der Rubenkopffaule werden. 

Singvogel konnen auch in intensiv bewirtschafteten 
Weinbergen bruten 

Ornithologische Untersuchungen zeigen, dass Singvogel in 
intensiv bewirtschafteten und flurbereinigten Weinbergen 
nur selten bruten. Dies wird begrundet mit einem Mangel 
an naturlichen Nistplatzen, mit Nahrungsknappheit sowie 
haufigen Storungen durch Pflanzenschutz- und sonstige 
PflegemaBnahmen. Tatsachlich sind geeignete Nistmog
lichkeiten in strukturarmen Rebanlagen kaum vorhanden. 
An den Rebstocken konnen Freibruter ihre Nester meis
tens nicht sicher befestigen, und erfolgreich angelegte 
Nester sind wegen der spaten Belaubung haufig nicht aus
reichend vor Nestraubern geschutzt. Auch HohlenbrOter 
finden in den Anlagen nur selten geeignete Bruthohlen 
zum Nestbau. Daher wurden in sechs 0,25 ha bis 1,15 ha 
groBen Rebanlagen des lnstituts fur Pflanzenschutz im 
Weinbau in Bernkastel-Kues insgesamt 81 Vogelnistkasten 
aufgehangt und folgende Fragen untersucht: Konnen 
Hohlenbruter durch Aufhangen von Nistkasten in Wein
bergen dauerhaft angesiedelt werden und konnen sie 
trotz der vermuteten Nahrungsknappheit und der haufi
gen Storungen in Weinbergen erfolgreich bruten? 

In den beiden Untersuchungsjahren 2002 und 2003 wur
den die Nistkasten sehr gut angenommen. Im ersten Jahr 
wurden 61 % und im zweiten Jahr 56 % der Kasten als 
Schlaf- oder Nistplatz genutzt. Die haufigsten Brutvogel 
waren Kohlmeisen, gefolgt von Blaumeisen und Feldsper
lingen. Bei Kohlmeisen lag die Aufzugsrate bei 6,6 im 
ersten Jahr und bei 7,1 Jungen pro Brut im zweiten Jahr. 
Verglichen mit Angaben aus der Literatur liegen diese 
Werte noch uber denen aus Waldbiotopen, die als opti
male Brutbiotope fur Kohlmeisen angesehen werden. Die 
Ergebnisse der bisherigen Beobachtungen zeigen, dass 
nicht Nahrungsknappheit und Storungen, sondern feh
lende Nistmoglichkeiten fur das geringe Brutvorkommen 
von Singvogeln in intensiv bewirtschafteten Rebanlagen 
verantwortlich sind. Das Aufhangen von Vogelnistkasten 
in Weinbergen kann daher zur Reduzierung von Reb
schadlingen beitragen. 

Weinberg mit Nistkasten (Foto: Maixner, BBA} 



Abwehr von Wuhlmausschaden im okologischen 
Obstbau mit Hilfe von Migrationsbarrieren 

Wuhlmausschaden gehoren zu den am schwierigsten los
baren Pflanzenschutzproblemen im okologischen Obst
bau. Wuhlmause benagen vor allem die Wurzelstocke von 
Obstbaumen, was zu einer starken Schadigung bis zum 
Absterben der betroffenen Baume fuhren kann. Im Rah
men einer Umfrage, an der sich 279 sowohl okologisch als 
auch integriert wirtschaftende Betriebe beteiligten, wurde 
die Schadenssituation im deutschen Obstanbau im Jahre 
2002 dokumentiert. Danach waren 76 % der Betriebe von 
Wuhlmausschaden betroffen. Auf 80 % der Flachen trat 
die Schermaus (Arvico/a terrestris) als Hauptschadens
verursacher auf. Die Feldmaus (Microtus arvalis) wurde fur 
Schaden auf 53 % der Flachen verantwortlich gemacht. 
61 % aller befragten Obstbauern sahen einen hohen bis 
sehr hohen Bedarf an der Entwicklung neuer Praventiv
und BekampfungsmaBnahmen. 

Ein Wuhlmausbefall wird in Obstanlagen meist erst nach 
dem Auftreten massiver Schaden wahrgenommen, ent
sprechend spat werden Bekampfungen eingeleitet. Die 
Anwendung synthetischer Pflanzenschutzmittel ist im 
okologischen Landbau nicht gestattet. Deshalb wird die 
Wuhlmausbekampfung Oberwiegend mit den am Markt 
befindlichen Fallen durchgefuhrt. Aufgrund der schnellen 
Zuwanderung von Wuhlmausen aus den umliegenden 
Flachen sind erzielte Bekampfungserfolge allerdings meist 
nur von kurzer Dauer. In einem Forschungsvorhaben im 
Rahmen des ,,Bundesprogramms Okologischer Landbau" 
wurde gepruft, ob Migrationsbarrieren als PraventivmaB
nahme die Zuwanderung von Wuhlmausen in Obstbau
anlagen dauerhaft verhindern und so einen langfristigen 
Bekampfungserfolg sicher stellen konnen. Zur Erprobung 
solcher Barrieresysteme wurde je eine geeignete Obst
anlage in Baden-Wurttemberg und in Rheinland-Pfalz aus
gewahlt. An jedem der beiden Standorte wurden im Ok
tober 2002 zwei Versuchs- und eine Kontrollparzelle von je 
ea. 0,7 ha eingerichtet. Eine der beiden Versuchsparzellen 
wurde mit Drahtgitter, die andere mit Polyolefin-Folie (PL
Folie) umgeben. Die Barrieren waren 20 cm tief im Boden 
verankert und ragten 30 cm daruber hinaus. Die 
Kontrollparzellen blieben ungeschutzt. 

Drahtgitter waren nicht nur wesentlich kostengunstiger, 
sondern als Barriere auch weitaus besser als PL-Folie 
geeignet. Das Material war besser zu verarbeiten, stabiler 
und es bot Wind, Schnee und Wasser kaum Widerstand. 
Nutzlinge, wie Laufkafer und Spinnen, aber auch 
Spitzmause, konnten die Drahtbarriere durchqueren. Nach 
der Installation der Barrieren wurden Versuchs- und 
Kontrollparzellen mit Schlagfallen leergefangen. Entlang 
der AuBenseiten der Barrieren wurden Fallenkasten 
aufgestellt, um zuwandernde Wuhlmause abzufangen. Bis 
November 2003 wurden an den AuBenseiten der 
Barriereparzellen beider Standorte insgesamt 33 Scher
mause und 1.247 Feldmause abgefangen. In die unge
schutzten Kontrollparzellen wanderten in Baden-Wurt
temberg funf und in Rheinland-Pfalz vier Schermause ein. 
Die relativ geringe Zahl abgefangener und zugewander
ter Schermause spiegelt die derzeit in Deutschland allge
mein niedrige Populationsdichte dieser zyklischen Wuhl
mausart wider. Hohe Populationsdichten werden wieder 
fur die Jahre 2005/2006 erwartet. 

Parallel zu den Untersuchungen im Freiland wurden Ver
suche zur Funktion und Effizienz des Barrieresystems in 
zwei Gehegen auf dem lnstitutsgelande in Munster durch
gefuhrt. Die durch Barrieren geschutzten Flachen inner
halb der beiden Gehege blieben wahrend der mehrmo
natigen Beobachtungszeit wuhlmausfrei. Sowohl die Er
gebnisse aus den Gehegeversuchen als auch die Ergeb
nisse aus dem Freiland deuten auf eine gute Wirksamkeit 
des Barrieresystems hin. In einem weiteren Schritt soll es 
nun auf die Anforderungen in der obstbaulichen Praxis ab
gestimmt und in die betrieblichen Ablaufe integriert wer
den. Bei erfolgreicher Anwendung der Migrationsbarriere 
kann die im okologischen Obstbau aufgrund der Wuhl
mausproblematik Obliche, intensive Bodenbearbeitung re
duziert und den Erfordernissen im okologischen Obst
bau entsprechend neu gestaltet werden. Okologisch er
wunschte KulturmaBnahmen, wie die Anlage von Bluten
streifen zur Forderung nutzlicher Kleinorganismen, wer
den wieder praktikabel. Migrationsbarrieren konnen somit 
maBgeblich zur Verbesserung der betrieblichen Rahrnen
bedingungen fur den okologischen Obstbau beitragen. 

Drahtbarriere zum Schutz vor zuwandemden 
Wuhlmausen auf der Versuchsflache in Alflen (Eifel, 
Rheinland-pfalz) 

Schermaus, Arvicola terrestris 
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Erarbeitung tierschutzgerechter Standards fi.ir 
Methoden zum Fang von Nagern 

Zwischen der Europaischen Gemeinschaft, Kanada und 
Russland wurde 1998 ein Obereinkommen uber lnter
nationale Humane Fangnormen geschlossen. Ziel dieses 
Obereinkommens ist es, tierschutzgerechte Standards fur 
Fangmethoden und Fallen zu gewahrleisten. Im Rahmen 
einer in Munster durchgefuhrten Studie wurden am Bisam 
als Modellart eine Reihe physiologischer und verhaltensre
levanter Parameter auf ihre Eignung zur Bewertung der 
verschiedenen zum Bisamfang verwendeten Fallen unter 
T ierschutzgesichtspunkten untersucht. Kooperationspart
ner waren das Central Science Laboratory in York, Grof3-
britannien, das auf nationaler Ebene bereits ein Fallentest
programm entwickelt hat, sowie der Niedersachsische 
Bisambekampfungsdienst beim Pflanzenschutzamt der 
Landwirtschaftskammer Weser-Ems. Das mehrstufige Ver
suchsprogramm schloss Labortests mit betaubten lndivi
duen sowie Gehege- und i=reilandversuche ein. Die 
Untersuchung hat gezeigt, dass das gewahlte Prufver
fahren auf den Bisam grundsatzlich anwendbar ist. Fur die 
Prufung von Schlagfallen unter Wasser muss jedoch noch 
eine geeignete Methode zur Bestimmung des Einsetzens 
der lnsensibilitat gegenuber Schmerzen und Leiden 
entwickelt werden. Sowohl die zwei ausgewahlten 
Totschlagfallen als auch eine Lebendfalle kannen gemaf3 
den Kriterien des Obereinkommens als tierschutzgerecht 
bewertet werden. 

Die Anpassung der Wanderratte (Rattus no,vegicus) 
an unterschiedlich strukturierte Lebensraume 

Die Wanderratte ist ein bedeutender Vorrats- und 
Materialschadling in landwirtschaftlichen Betrieben und 
kann zahlreiche Krankheitserreger auf Mensch und Vieh 
ubertragen. Eine erfolgreiche Rattenbekampfung ist 
daher unabdingbar. Die Anwendung von Rodentiziden 
fuhrt jedoch haufig nicht zur Vermeidung des Befalls. 
Neben lokal bestehenden Resistenzproblemen wurde in 
den letzten Jahren immer deutlicher, dass Ratten vielfach 
keine ausreichende Kadermenge aufnehmen. Die 
Bekampfung dieses kommensalen Nagers kann nur dann 
effektiv sein, wenn Lebensweise und Verhalten des Tieres 
im betreffenden Habitat berucksichtigt werden. 

Im Rahmen einer Dissertation wurde untersucht, ob 
Wanderratten ihr Verhalten an die unterschiedlich struk
turierten Bereiche eines Hofes anpassen, in denen sie ihre 
Nahrung suchen. Lebend gefangene Ratten wurden mit 
Transpondern markiert, so dass die Besuche der lndividuen 
an mit Lesegeraten ausgestatteten Kaderstationen re
gistriert wurden. Zusatzlich konnten durch Videoaufnah
men die Aktivitaten an den Kaderplatzen ausgewertet 
werden. 

Es zeigte sich, dass Ratten auch in landwirtschaftlichen Be
trieben in Rudeln leben, die i. d. R. von einander getrennt 
sind. Sie passen ihr Verhalten den jeweiligen Habitat
bedingungen an. Beispielsweise verhalt sich ein Rudel auf 
dem Kornboden, wo konstante Bedingungen herrschen 
und unbegrenzt Nahrung zur Verfugung steht, anders als 
ein Rudel im Schweinestall, einem Lebensraum mit vielen 
Starungen und zeitlich sowie quantitativ begrenztem 
Futterangebot. Wahrend auf dem ungestarten Kornbo-

den lebende Ratten die angeborene Nachtaktivitat zeigen, 
sind die Tiere im Schweinestall auch am Tag aktiv. Durch 
die somit wesentlich langeren Aufenthaltszeiten an der 
Nahrungsquelle im Schweinestall nehmen diese Tiere mehr 
Kader auf als diejenigen im Getreidelager. Daher ist es ein
facher, Ratten im Schweinestall zu bekampfen als auf dem 
Kornboden. Im Getreidelager muss der Kader den Ratten 
maglichst einladend angeboten werden. Er sollte attrak
tiver als die gelagerten Getreidekarner sein und an opti
mal erreichbaren Platzen ausgelegt werden. Umgestal
tungen der Lebensbedingungen, wie eine kurzzeitige Ent
fernung naturlicher Nahrungsressourcen, sind sehr erfolg
versprechend, aber selten praxisgerecht. Weitere im Rah
men der Studie durchgefuhrte Untersuchungen zum Fut
terwahlverhalten und zum individuellen Verhalten gegen
uber unbekanntem Kader werden ausgewertet und sollen 
erganzende Hinweise fur eine maglichst effektive 
Bekampfungsmethode im jeweiligen Lebensraum geben. 

Wanderratten an einer Koderstation rnit Lesegerat 
(unter der Schale mit Kader) 

Zwei unterschiedliche Lebensraume auf einem Betrieb 

oben: Schweinestall, unten: Kornboden 
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lnstitut 

fur biologischen Pflanzenschutz 

Die Arbeiten des lnstituts befassten sich im Berichtsjahr
zu einem groBen Teil mit der Entwicklung von Pflanzen
schutzverfahren fur den 6kologischen Landbau. Wissen
schaftler des lnstituts konnten durch die Forderung von 
insgesamt sieben Forschungsprojekten im "Bundespro
gramm Okologischer Landbau" an diesem vom BMVEL 
finanzierten Forschungsprogramm partizipieren. Die For
schungsaktivitaten befassten sich primar mit Fragen zur 
biologischen Regulierung von Schadlingen im okologi
schen Obst- und Gemusebau, wie z. B. Apfelwickler, Apfel
sagewespe und Blutlaus, sowie von Fruchtschalenwickler 
und Erbsenwickler. Hinzu kamen Arbeiten, die sich mit der 
biologischen Bekampfung von Pilzkrankheiten im Acker
bau befassten. AuBerdem wurde in einem gr6Beren Vor
haben die Resistenz von Apfel- und Birnensorten im Streu
obstbau gegenuber dem Feuerbrand getestet; erste Er
gebnisse dieser Oberprufung konnten bereits in einem 
Faltblatt mit dem Titel ,,Der Feuerbrand, eine Gefahrdung 
fur den Streuobstbau" der Obstbaupraxis als erste An
bauempfehlung zur Verfugung gestellt werden. 

In den Untersuchungen zu den samenburtigen Krankhei
ten des Winterweizens konnte gezeigt werden, dass ein
zelne Sorten des deutschen Sortiments sowie verschie
dene Zuchtlinien eine verminderte Anfalligkeit gegen den 
Erreger des Steinbrandes (Tilletia caries) bzw. des Zwerg
steinbrandes (T. controversa) aufweisen. Des Weiteren 
wurde ein immunologisches Fruhdiagnosesystem (ELISA) 
zur Charakterisierung des Resistenzgrades gegenuber 
Steinbrand optimiert und weiter entwickelt, das in der 
Zuchtung Anwendung finden kann. 

Im Rahmen der Untersuchungen in dem internationalen 
Forschungsprojekt ,;rriphelio" der EU zur Bekampfung des 
Olivenbohrers (Prays o/eae) wurden lokale Arten der 
Schlupfwespengattung Trichogramma im Oliven-Okosys
tem der beteiligten Lander (Portugal, Griechenland, 
Tunesien und Agypten) gefangen. Es handelte sich dabei 
um die fur den mediterranen Raum typischen Arten T.

bourarachae, T. cordubensis, T. oleae und T. cacoeciae. Im 
Selektionstest wurden die Eier der Olivenmotte von alien 
Arten bereitwillig angenommen, eine eindeutige Prafe
renz zeigte sich allerdings nur bei T. cordubensis aus Agyp
ten. In Versuchen mit getopften Olivenbaumen 
wurde bei einem Parasitoid-Wirtsverhaltnis von 7 : 1 eine 
maximale Parasitierung von 27 % erzielt. Dies entspricht 
den unzureichenden Parasitierungsraten im Freiland. Ein 
moglicher Optimierungsansatz besteht in einer besseren 
Verteilung der Schlupfwespen bei der Freilassung. 

Der Suche nach Alternativen zum Antibiotikum Strepto
mycin, der im Rahmen der Strategie des Bundesministeri
ums fur Verbraucherschutz, Ernahrung und Landwirt
schaft zur Bekampfung des Feuerbranderregers im Obst
bau hochste Prioritat zukommt, wurde in verschiedenen 
Freiland- und Laborversuchen Aufmerksamkeit gewidmet. 
Getestet wurden eine Reihe von neuen Praparaten und 
Verbindungen auf der Basis von bakteriellen Antago
nisten, Hefen, atherischen Olen, Wachstumsregulatoren 
sowie deren Kombination miteinander. 

Im Berichtsjahr wurde die Reihe Fachgesprache zum biolo
gischen Pflanzenschutz im lnstitut fur biologischen Pflan
zenschutz begonnen. Im Berichtszeitraum fanden drei Ver
anstaltungen statt. Am 3. Juni 2003 befasste sich das erste 
Fachgesprach mit der ,,Einfuhr und Freisetzung gebiets
fremder Nutzlingsarten". Dabei wurden sowohl Fragen 
des Naturschutzes und der Populationsgenetik als auch 
internationale Aktivitaten zur Regulierung der Einfuhr und 
Freisetzung von Nutzlingen behandelt. Die lebhafte 
Diskussion der 28 Teilnehmer zeigte, dass auch in 
Deutschland ein Genehmigungsverfahren zum Einsatz von 
Nutzlingen dringend erforderlich ist, wobei die Positionen 
der Landwirtschaft und des Naturschutzes recht nahe 
beieinander lagen. 

Das Thema des zweiten Fachgesprachs am 4. und 5. No
vember 2003 lautete ,,Maikafer und verwandte Scara
baeiden in Deutschland: Vorkommen, Monitoring und 
Bekampfungserfahrungen". Die etwa 40 Teilnehmer ka
men uberwiegend aus dem Pflanzenschutzdienst und der 
Praxis (Forst und Obstbau) sowie von Herstellerfirmen 
biologischer pflanzenschutzmittel. Die Erfahrungen zum 
Vorkommen, zum Monitoring, zum Verhalten und vor 
allem zu langjahrig im Ausland bewahrten und in der 
Entwicklung befindlichen Bekampfungsstrategien wurden 
ausgetauscht und diskutiert. In Deutschland sind keine 
Pflanzenschutzmittel zur Bekampfung von Maikafern und 
verwandten Arten sowie deren Larven (Engerlinge) zuge
lassen. Wegen der zunehmenden Bedeutung dieser Schad
linge besteht deshalb ein erheblicher Forschungsbedarf 
zur Erarbeitung neuer Losungsansatze. 

Das dritte Fachgesprach mit dem Titel ,,Kommerziali
sierung mikrobiologischer Pflanzenschutzmittel" fand am 
27. und 28. November statt. Es nahmen mehr als 50
Vertreter aus verschiedenen Forschungseinrichtungen des
Bundes und der Lander, aus dem Amtlichen Pflanzen
schutzdienst sowie Vertreter von verschiedenen Firmen
teil. Nach einem Oberblick uber die praktische Nutzung
mikrobiologischer Produkte im Pflanzenschutz in Deutsch
land wurden die aktuellen Forschungsaktivitaten der BBA
auf diesem Gebiet vorgestellt. AnschlieBend auBerten sich
die Firmen zu ihren bisherigen Erfahrungen bei der natio
nalen Zulassung und der Wirkstoffprufung in der EU. Am
zweiten Tag wurden die gesetzlichen Grundlagen, die An
forderungen fur die Zulassung mikrobiologischer Pflan
zenschutzmittel und die Bemuhungen in der EU und der
OECD um Harmonisierung erlautert. AbschlieBend wurde
beschlossen, unter Federfuhrung des lnstituts fur biologi
schen pflanzenschutz ein Strategiepapier zu erarbeiten,
um der Entwicklung und dem Einsatz mikrobiologischer
pflanzenschutzmittel neue Impulse zu verleihen.

Anlasslich einer Pressekonferenz zum biologischen pflan
zenschutz am 14. August 2003 in Frankfurt/M. rief das 
lnstitut die Bevolkerung auf, bei der Suche nach kranken 
lnsekten mitzuhelfen. Seit der Etablierung des Labors fur 
Diagnose, Zyto- und Histopathologie von Arthropoden
krankheiten im Jahr 1953 werden hier insektenspezifische 
Pathogene diagnostiziert und deren Einsatzmoglichkeiten 



im biologischen Pflanzenschutz geprOft. Der Aufruf fand 
groBes lnteresse, so dass das lnstitut in verschiedenen 
Medien (Fernsehen, Radio, Presse) Ober Ziele und bisherige 
Erfolge des Diagnoselabors Auskunft gab. Die Bevbl
kerung beteiligte sich bis Ende November 2003 mit insge
samt 34 Einsendungen von toten oder krank erscheinen
den lnsekten unterschiedlicher Arten. In zwei Proben wur
den Protozoen und in jeweils einer Probe eine Virus- bzw. 
Pilzerkrankung diagnostiziert. Ob es sich um fur den biolo
gischen Pflanzenschutz interessante Erreger handelt, wird 
derzeit naher untersucht. 

Am 18. Oktober 2003 wurde wiederum der in 2-jahrigem 
Abstand am lnstitut stattfindende ,;rag der offenen Tur" 
abgehalten. Mehr als 500 lnteressenten konnten sich Ober 
neueste Forschungen im biologischen Pflanzenschutz so
wie Uber biologische Bekampfungsverfahren sowohl fur 
den Erwerbsanbauer als auch fur den Haus- und Klein
gartner informieren. 

Nutzung der Widerstandsfahigkeit von Apfel- und 
Birnensorten im Streuobstbau gegenuber dem 
Feuerbrand (Erwinia amylovora) 

Der Anbau von Feuerbrand resistenten Streuobstsorten 
kann als eine indirekte MaBnahme zur Bekampfung des 
Feuerbrandes angesehen werden, da durch sie das lno
kulum-Potenzial des Erregers deutlich reduziert wird und 
damit eine Befallsausbreitung auf gefahrdete Erwerbs
obstanlagen verhindert wird. Im Rahmen eines Projektes 
des ,,Bundesprogramms Okologischer Landbau" wurde 
eine kombinierte Untersuchung von Apfel- und Birnen
sorten unter naturlichen und kOnstlichen lnfektionsbedin
gungen durchgefuhrt, die zu ersten Anhaltspunkten be
zuglich der Widerstandsfahigkeit von Streuobstsorten ge
genuber dem Feuerbrand fuhrte. Die Birnensorten 'Nord
hauser Winterforelle', 'Oberbsterreicher Weinbirne', 'Gelb
mbstler', 'GroBe Rommelter', 'Grunmbstler' und Wilde Eier
birne' kbnnen demnach als hochanfallig; die Apfelsorten 
'Brettacher', 'Engelsberger Renette' und 'Pilot' als anfallig 
bezeichnet werden. Die genannten Birnensorten sollten 
daher nur in nicht Feuerbrand gefahrdeten Lagen ange
baut werden. 

Die Beobachtung der Sorten unter naturiichen Befalls
bedingungen wurde in den Jahren 2002 und 2003 auf
grund der Befallssituation vor allem in Rheinhessen und im 
bstlichen Bodenseegebiet durchgefuhrt. Wahrend sich der 
Befall 2002 meist auf die Birnensorten 'Oberbsterreicher' 
und 'Nordhauser Winterforelle' beschrankte, war 2003 
zusatzlich Befall an den Birnensorten 'Clapps Liebling' und 
'Gelbmbstler' sowie an den Apfelsorten 'Brettacher', '.Jakob 
Fischer' und 'Berlepsch' zu beobachten. Sowohl 2002 als 
auch 2003 traten wahrend der Monate Juni, Juli und Au
gust an den untersuchten Standorten vor allem Trieb
infektionen auf. Die starksten lnfektionen waren in den 
Landkreisen Lindau und Ravensburg in Hbhenlagen von 
400 bis 600 m zu beobachten. Sorten, die unter kOnst
lichen lnfektionsbedingungen schwach anfallig rea
gierten, waren auch unter natOrlichen lnfektionsbedin
gungen nicht oder nur schwach befallen. 

Biologische Regulierung von bodenburtigen 
Phytophthora-Wurzelfaulen der Erdbeere 

In einem weiteren Projekt des bkologischen Landbaus 
sollte auf Basis des Antagonismus ein wirksames biologi
sches Bekampfungsverfahren gegen die im Erdbeeranbau 
als besonders problematisch angesehenen, von Phyto
phthora-Arten (P. fragariae und P. cactorum) verursachten 
Rhizomfaule und Roten Wurzelfaule entwickelt werden. 
Im Screening mit verschiedenen Rhizospharen-Bakterien 
auf ihren antagonistischen Effekt erwiesen sich die drei 
Isolate Raoultella terrigena (G584), Bacillus amyloliquefa
ciens (G-V1) und Pseudomonas fluorescens (2R1-7) mit 
einer Hemmwirkung des Mycelwachstums von bis zu 63 % 
gegenUber den Erregern der Rhizomfaule und der Roten 
Wurzelfaule der Erdbeere als sehr wirkungsvoll. Die positi
ven in vitro-Ergebnisse konnten auch in Gewachshaus
tests bestatigt werden. Das effektivste lsolat von R. terri
gena erreichte eine Reduktion des Krankheitsindexes von 
Phytophthora fragariae bzw. P. cactorum um 59 bzw. 
64 %, vergleichbar mit der Wirkung des Fungizids ALIETIE. 
Zusatzlich konnten wachstumsfordernde Effekte bei alien 
drei lsolaten nachgewiesen werden. 

In einem Freilandtest auf der Versuchsanlage der BBA in 
Darmstadt wurden die obigen drei Isolate zusatzlich unter 
kUnstlichen lnfektionsbedingungen gegen die beiden 
Wurzelfaule-Erreger an Erdbeerpflanzen OberprUft. Nach 
dem Tauchen der Wurzeln in die jeweilige Bakteriensus
pension der Antagonisten von 10s bis 109 CFU/ml ergaben 
sich jeweils signifikante Effekte gegen beide Pilzkrank
heiten. Die hbchsten Wirkungsgrade zeigte jeweils der 
P. fluorescens-Stamm 2R1-7 mit 43 % gegenOber der
Roten Wurzelfaule und 36 % Rhizomfaule gefolgt von
R. terrigena (31 bzw. 32 %) und 8. amyloliquefaciens (34
bzw. 27 %) gegenUber der Kontrolle. Weitere Freilandver
suche mit verschiedenen okologisch wirtschaftenden
Erdbeeranbauern auf naturlich verseuchten Boden sind
vorgesehen. DarOber hinaus sind erste Versuche mit Him
beeranbauern abgesprochen, um auch hier gegen die
durch Phytophthora spp. hervorgerufenen Wurzelfaulen
wirksam vorzugehen. Zur Ermittlung der Belastung der
Flachen wurden Proben von potenziell befallenen Pflanzen
und Boden entnommen und auf die beiden Phytophtho
ra-Arten hin untersucht. Dies erfolgte mit Hilfe von Selek
tivmedien, mikrokopischen Untersuchungen und einem
speziellen Nachweis-Kit aus den USA (Alert, Neogen
Corporation).

Dern lndustriepartner Enema ist es gelungen, die Bak
terienisolate R. terrigena und B. amyloliquefaciens auf 
preisgunstigen Nahrmedien zu kultivieren, so dass ausrei
chend Material fur die Freiland- und Gewachshausversu
che zur VerfOgung stand. Die Formulierung fur P. f/uo
rescens ist in Bearbeitung und die Parameter fur die Spo
rulation von B. amyloliquefaciens wurden optimiert. Zu
sammenfassend ist festzustellen, dass die Untersuchun
gen gezeigt haben, dass die Regulierung der durch 
Phytophthora-Arten hervorgerufenen Wurzelfaulen an 
Erd- und Himbeeren mit Antagonisten moglich ist. 
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Regulierung von Brandkrankheiten an Getreide durch 
Sortenresistenz und Saatgutbehandlung 

In Deutschland kommen bei Weizen drei Brandpilzarten 
vor: Steinbrand (Tilletia caries), Zwergsteinbrand (T. con
troversa) und Flugbrand (Ustilago nuda). Letzterer befallt 
auch Gerste. Im konventionellen Landbau werden diese 
Brandkrankheiten mit der meist routinemaf3ig durchge
fuhrten chemischen Beizung gut bekampft. Im okologi
schen Landbau, wo die chemische Saatgutbeizung nicht 
erlaubt ist, stellen samenburtige Krankheiten zunehmend 
ein Problem dar. Die Situation durfte sich noch verschar
fen, wenn das Saatgut ab 2004 aus okologischem Anbau 
kommen muss (EU-Verordnung 2092/91/EWG). Daher 
wurden im Rahmen des ,,Bundesprogramms Okologischer 
Landbau" Vorhaben zur Entwicklung von Strategien zur 
Regulierung von Brandpilzen an Getreide gefordert. 

In einem am lnstitut durchgefuhrten Projekt des 
,,Bundesprogramms Okologischer Landbau" zur Entwick
lung alternativer Saatgutbehandlungsmittel gegen den 
Flugbrand wurden Pflanzenstarkungsmittel, Resistenz
induktoren, Pflanzenextrakte und Mikroorganismen 
erprobt. In Gewachshausversuchen konnte eine Wirk
samkeit von max. 60 % ausschlief31ich bei den Pflanzen
extrakten gefunden werden. In einem Feldversuch an 
Sommergerste lief3 sich die Wirksamkeit zwar tendenziell 
bestatigen, allerdings war der Wirkungsgrad mit < 30 % zu 
gering fur die Anwendung in der Praxis. Die Untersuchun
gen machen deutlich, dass eine Bekampfung des Flug
brandes Ober das Saatgut mit biologischen Mitteln sehr 
schwierig ist. Der Grund dafur ist, dass das Pilzmyzel im 
Embryo, also im lnnern des Kornes, lokalisiert ist. Daher 
sind weiterfuhrende Untersuchungen unter Einbeziehung 
zusatzlicher Behandlungsverfahren notig. So konnte 
eventuell eine zusatzliche Behandlung zu einem spateren 
Entwicklungszeitpunkt (Keimlingsstadium) die Wirksam
keit steigern. Ein moglicher anderer Ansatz ist, die lnfek
tion durch Mittelapplikation wahrend der Blutezeit zu ver
hindern. 

In einem weiteren Projekt wurden 30 Weizensorten in 
Feldversuchen an funf verschiedenen Standorten auf ihre 
naturliche Resistenz gegenuber dem Steinbrand bzw. 
Zwergsteinbrand untersucht. Dabei zeigten die Sorten / 
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Zuchtlinien 'Stava', 'Tambor', 'Magnifik', 'SW 51136', 
'Tommi', 'Tarso', 'Tataros', 'Jakobi', 'Korund', 'Pegassos', 
'Toronto' und 'Cardos' Resistenz bzw. verminderte Anfal
ligkeit gegenuber dem Steinbrand bzw. dem Zwergstein
brand. Die Sporenherkunft hatte bei einigen Sorten einen 
entscheidenden Einfluss auf das Resistenzverhalten. 

In Laborversuchen wurde mit Hilfe von hochspezifischen 
Antikorpern (vergl. Jahresbericht 2001) ein Testverfahren 
zur Fruhdiagnose (ELISA) von Steinbrand und Flugbrand 
erfolgreich weiter entwickelt und standardisiert. Dabei 
konnte der Pilz im jungen Pflanzenstadium (EC 20) im 
Vegetationspunkt quantitativ nachgewiesen und eine 
positive Korrelation zwischen Pilzgehalt und Resistenzgrad 
(im Fall von Steinbrand befallenen Pflanzen) gefunden 
werden. Damit lasst sich die Dauer von Versuchen, sowohl 
zum Auffinden effektiver Saatgutbehandlungsmittel als 
auch zur Selektion resistenter Sorten, deutlich verkurzen. 

Untersuchungen zu transgenem Bt-Mais 

Transgene Bt-Maissorten, die in ihren Zellen ein insektizid 
wirkendes Toxin des Bacillus thuringiensis produzieren, 
befinden sich vor der Sortenzulassung. Sie sollen chemi
sche Bekampfungsmaf3nahmen gegen den Maiszunsler, 
den bedeutendsten Maisschadling in Deutschland, erubri
gen und werden auf mogliche Auswirkungen gegenuber 
Zunslerraupen gepruft. Bei einem grof3flachigen, mehr
jahrigen Anbau besteht die Gefahr, dass bei dem Schad
ling Resistenzen gegenuber diesem Toxin entstehen. Um 
eine solche Entwicklung moglichst fruhzeitig erkennen 
und ihr begegnen zu konnen, werden die Basisempfind
lichkeiten verschiedener Populationen des Schadlings im 
Rahmen von BMBF-Projekten untersucht. Auf der Basis 
von in Bt-Mais gefundenen Larven wurde eine Zucht 
aufgebaut und ein ea. 40.000 Larven umfassendes Resis
tenz-Screening in der F2-Generation durchgefuhrt. Ein T eil 
der Larven uberlebte den Biotest und wurde weiter
gezuchtet. In der F3 uberlebten bisher keine Larven.

Ein weiteres Ziel besteht darin, mogliche Resistenzmecha
nismen gegenuber dem Bt-Toxin aufzuklaren. Dazu wurde 
zunachst die Proteaseaktivitat im Darmsaft anfalliger L5-
Larven mit Hilfe photometrischer Tests untersucht. Hierbei 
konnten Trypsin, Chymotrypsin, Elastase und Aminopep-



tidase nachgewiesen werden. Untersucht wurde auch der 
proteolytische Abbau des Bt-Mais-Toxins bzw. des natur
lichen Bt-Protoxins Cry1Ab mit Darmsaft. Dabei zeigte 
sich, dass das 65 kDa Toxin nach lnkubation mit Darmsaft 
um 2 kDa abgebaut wurde. Um festzustellen, welche der 
im Darmsaft des Maiszunslers nachgewfesenen Proteasen 
am Abbau des Toxins bzw. Protoxins beteiligt sind, wur
den diese mit jeder der nachgewiesenen Proteasen inku
biert. Sowohl das 65 kDa Toxin als auch das 135 kDa Pro
toxin wurden von alien Proteasen auBer Aminopeptidase 
zu einem 63 kDa Protein abgebaut. 

Im Rahmen eines vom Umweltbundesamt in Auftrag ge
gebenen Vorhabens wurde untersucht, in welchem Aus
maB Nicht-Ziel-Schmetterlinge durch den Ausbau von 
transgenem Bt-Mais gefahrdet sein konnten. Dazu wur
den Labor- und Freilanduntersuchungen durchgefuhrt. 
Mit Bt-Mais-Pollen wurden LD50-Werte fur Larven einiger 
einheimischer Schmetterlir.gsarten ermittelt, darunter 
Kohlmotten, KohlweiBlinge und Tagpfauenaugen. Durch 
Erhebungen wurde ermittelt, welche Schmetterlingsarten 
Maispollen aufnehmen und somit potenziell durch den 
Anbau von Bt-Mais gefahrdet sein konnten. Die bisherigen 
Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Pollen der Maislinie 
Bt-176 vor allem fur Kleinschmetterlinge eine gewisse Ge
fahr darstellen konnte. Generell sind Junglarven empfind
licher als altere Larven. Bislang gibt es auch keinen Hinweis 
dafur, dass Maispollen der Linie Bt-176 innerhalb von zwei 
Wochen an Toxizitat verliert. 

Mais der Linie MON-810 enthalt weitaus weniger Bt-Toxin 
im Pollen. Im Laborversuch wurden Larven der Kohlmotte, 
die sich als besonders Bt-empfindlich erwiesen hatten, 
selbst durch vergleichsweise hohe Pollenmengen von 
MON-810 nicht signifikant geschadigt. Allerdings fuhrte 
die Aufnahme von StaubgefaB-Bruchstucken der Linie 
MON-810 bei diesen T ieren zu einer signifikant erhohten 
Mortalitatsrate. Um das Risiko fur Nicht-Ziel-Schmetter
linge durch den Anbau von Bt-Mais zu minimieren, wird 
vorgeschlagen, nur Linien mit auBerst geringer Toxin
Expression im Pollen zuzulassen. Daruber hinaus sollten 
eine Mantelsaat mit konventionellem Mais angelegt und 
Mindestabstande zu Naturschutzgebieten festgelegt wer
den. 

Untersuchungen zur Regulierung der Apfelsagewespe 
im okologischen Obstbau 

In den letzten Jahren stellte die Apfelsagewespe (Hoplo
campa testudinea) insbesondere im okologischen Obstbau 
ein groBes Problem dar, da sie sich mit den dart gebrauch
lichen wassrigen Auszugen aus dem Quassia-Holz nur 
unzureichend bekampfen lieB. Ziel von Untersuchungen, 
die im Rahmen des ,,Bundesprogramms Okologischer 
Landbau" erfolgten, war es, eine Empfehlung fur eine 
praxisgerechte Regulierung der Sagewespe zu erarbeiten. 
In Laborversuchen wurden die Effekte der lnhaltsstoffe 
Quassin und Neoquassin auf Eier und Larven der Sage
wespe untersucht. Wahrend eine Wirkung gegen Eier 
kaum festgestellt werden konnte, zeigte sich eine sehr 
gute Wirksamkeit bei der oralen Aufnahme durch die 
Larven. Bei den frischgeschlupften Larven wies Quassin 
eine nicht signifikant hohere Wirksamkeit auf als Neo
quassin, bei alteren Larven (Obertritt in die zweite Frucht) 
war Neoquassin signifikant schlechter wirksam, d. h. 

Schadbild der Apfelsagewespe 

Sekundarbefall wird durch Neoquassin kaum verhindert. 

Fur die Praxis bedeutet dies, dass die beiden lnhaltsstoffe 
nicht gleichzusetzen sind, sondern bevorzugt Praparate 
mit hohem Gehalt an Quassin eingesetzt werden sollten. 
Die Anwendung sollte moglichst kurz vor Larvenschlupf 
erfolgen. Untersuchungen Ober die benotigte Anzahl von 
Applikationen und die Aufwandmenge werden folgen. 

Untersuchungen zum Gesundheitszustand der sud
hessischen Maikiiferpopulation 

Im Berichtsjahr wurden die Untersuchungen zum 
Gesundheitszustand der sudhessischen Maikaferpopula
tion weitergefuhrt. Aufgrund knapper finanzieller Mittel 
konnten nur insgesamt 300 Engerlinge, die sich im zwei
ten und dritten Entwicklungsstadium befanden, diagnos
tisch untersucht werden. Die finanzielle Unterstutzung 
dieser Arbeiten erfolgte durch ,,Hessen Forst" (Hann. Mun
den). In fast alien untersuchten Gebieten waren mit 
Rickettsien befallene Engerlinge zu finden. Besonders hau
fig trat Rickettsiella me/olonthae in den Revieren Hutten
feld (33 % Befall), Lorsch und Pfungstadt (19 % bzw. 17 % 
Befall) auf. Pilzbefall wurde in alien Revieren auBer 
Jagersburg nachgewiesen. Bei den bereits determinierten 
Pilzen wurde bis auf eine lnfektion mit Metarhizium aniso
pliae jeweils Beauveria brongniartii nachgewiesen. Ver
einzelt war auch ein Befall mit Mikrosporidien festzustellen 
(Revier 6 des Forstamts Darmstadt, Huttenfeld, Lam
pertheim und Burstadt). Weitere Untersuchungen im nach
sten Jahr sind geplant, um Ober eventuell notwendige 
BekampfungsmaBnahmen entscheiden zu konnen. 

Einsatz von Trichogramma-Schlupfwespen gegen 
den Erbsenwickler, Eulenfalter und andere Schad
schmetterlinge 

Im Rahmen des ,,Bundesprogramms Okologischer Land
bau" wurde gepruft, ob die in Deutschland kommerziell 
verfugbaren Trichogramma-Arten auch im okologischen 
Landbau eingesetzt werden konnen. Der Schwerpunkt 
der Untersuchungen gait dem Erbsenwickler (Cydia nigri
cana, Lep., Tortricidae), dessen Schadpotenzial durch die in 
den letzten Jahren stetig erweiterte Anbauflache fur 
Kornererbsen deutlich gestiegen ist. bkonomische Scha
den treten besonders im Vertragsanbau von Oko-Ge
museerbsen fur die Tiefkuhlbranche und bei der okologi
schen Vermehrung von Kornererbsen auf. In Freilandver-
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suchen zeigte sich fur T. brassicae und fur T. dendrolimi 
mit einem Wirkungsgrad von bis zu 70 % ein Bekamp
fungspotenzial gegen diesen Schadling. Auch gegen die 
Lauchmotte (Acro/epiopsis assectella, Lep., Plutellidae) im 
okologischen Anbau von Porree deuten die Freiland
Ergebnisse mit Wirkungsgraden um 50 % auf ein Bekamp
fungspotenzial hin. Um die Wirkungsgrade weiter zu 
verbessern, mussen allerdings die Ausbringungseinheiten 
fur die Schlupfwespen sowie die Ausbringungsstrategie 
noch besser an die Erfordernisse im okologischen Landbau 
angeglichen werden. Abschlief3ende Untersuchungen ste
hen noch aus. Diese an der Pflanzenschutzpraxis orien
tierte Projektarbeit wurde durchgefuhrt in Kooperation 
mit Pflanzenschutzamtern (Thuringen, Baden-Wurttem
berg), der Universitat Kassel-Witzenhausen und einem 
Nutzlingsproduzenten von Trichogramma spp. (AMW 
Nutzlinge GmbH). 

Regulierung von Thripsen in Zwiebel, Porree und 
Schnittlauch im okologischen Gemuseanbau 

Thripse gehoren zu den bedeutendsten tierischen Schad
lingen im Gemusebau. Aufgrund ihrer versteckten 
Lebensweise sind sie nur sehr schwer zu bekampfen. 
Besonders im okologischen Landbau stehen kaum effi
ziente Mittel zur Verfugung. Im Rahmen des ,,Bundespro
gramms Okologischer Landbau" durchgefuhrte Versuche 
sollten zeigen, ob der Thripsbefall durch eine Behandlung 
mit Nematoden und Pilzen reduziert werden kann. 

Nach Etablierung einer Laborzucht des Zwiebeltrips, 
Thrips tabaci, wurden in Klimakammer- bzw. Gewachs
hausversuchen an getopften und kunstlich mit T. tabaci 
besetzten Zwiebelpflanzen verschiedene kommerzielle 
Produkte auf der Basis insektenpathogener Pilze 
(PREFERAL ®, Paecilomyces fumosoroseus, MYCOTAL ®, 
Lecanicillium muscarium, NATU RALIS-L ®, Beauveria bas
siana in Kombination mit verschiedenen Netzmitteln 
(ADDIT®, PROFITAL®) und anderen, im Okolandbau 
moglichen Behandlungen (SILIOPLAN T®, SALTATON®
PFLEGESPRAY) getestet. Ferner wurde die Wirksamkeit 
verschiedener kommerzieller Produkte auf der Basis insek
tenpathogener Pilze und Nematoden einzeln oder in 
Kombination in Freilandversuchen an verschiedenen 
Standorten (Bonn, Schifferstadt, Mainz, Heilbronn) in 
Porree, Zwiebel und Schnittlauch mit der Anwendung 
chemisch-synthetischer Mittel (PERFEKTHION® bzw. 
SPRUZIT®/NEUDOSAN®) verglichen. 

Die Ergebnisse der Klimakammer- bzw. Gewachshausver
suche bestatigen die potenzielle Wirksamkeit der insek
tenpathogenen Pilze. Unterschiede zwischen den Produk
ten konnten nicht festgestellt werden. Bei Bundzwiebeln 
(Sorte 'Bristol') wurde im Freiland mit der Kombination von 
PREFERAL® und NEMAPLUS® nach dreimaliger Behand
lung im wochentlichen Abstand die beste Wirkung erzielt. 
In Anbetracht des trockenen Sommers im Jahr 2003 ist 
dieses Ergebnis erfolgversprechend. 
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lnstitut 

fur Vorratsschutz 

Das lnstitut fur Vorratsschutz erarbeitet verbraucher
freundliche, produkt- und umweltschonende Verfahren 
zur Befallsvermeidung und FrOherkennung vorratsschad
licher lnsekten und Milben sowie deren Bekampfung. 
Neben der biologischen Wirksamkeit neuer Mittel oder 
T echniken werden bei chemischen Wirkstoffen auch das 
ROckstandsverhalten in behandelten Vorraten und Fragen 
der Emission untersucht. Der umfangreiche Forschungs
bedarf wird zusatzlich in Projekten mit Universitaten, der 
Europaischen Union, der lndustrie und anderen nationalen 
und internationalen Forschungseinrichtungen abgedeckt. 

Im Berichtszeitraum teilten mehrere Firmen den Wunsch 
nach einer Zulassung eines neuen Vorratsschutzmittels in 
Deutschland mit, konnten aber bei keiner deutschen PrOf
stelle die erforderlichen Wirksamkeitsdaten nach Guter Ex
perimenteller Praxis (GEP) erwerben. Nach NeugrOndung 
des Bundesamts fur Verbraucherschutz und Lebensmittel
sicherheit (BVL) ist die BBA nunmehr Benehmensbehorde 
im PrOfungs- und Zulassungsverfahren fur Pflanzen
schutzmittel. Die Fachinstitute bewerten die Wirksamkeit 
der Pflanzenschutzmittel in ihrem Forschungsbereich. Das 
lnstitut fur Vorratsschutz ist mit der Bewertung der biolo
gischen Wirksamkeit von Vorratsschutzmitteln und Erstel
lung des Bewertungsberichtes im Rahmen der Zulassung 
von Vorratsschutzmitteln beauftragt. 

Als Grundlage fur den Bewertungsbericht dienen die von 
den Firmen eingereichten Unterlagen. Der Bewertungs
bericht enthalt neben allgemeinen lnformationen zur An
wendung die Beurteilung der Wirkung mit beantragter 
Dosierung (Wirkungsversuche) und Wirkung mit mini
mierten Dosierungen (Grenzaufwandversuche). Ferner 
werden die EinflOsse und Auswirkungen auf die Qualitat 
von behandelten Pflanzenteilen bzw. Pflanzenerzeugnis
sen beurteilt. UnerwOnschte oder unbeabsichtigte Neben
wirkungen werden dokumentiert sowie lnformationen 
Ober eine tatsachliche oder mogliche Resistenzentwick
lung gegeben. Abschlief3end wird eine umfassende und 
Obergreifende Bewertung der gesamten Anwendung 
erstellt und das Mittel positiv oder negativ bewertet. 

Unter den gasformigen Ersatzstoffen fur das wegen sei
ner Ozonzersetzung vom Markt zu nehmende Brom
methan werden fur den Vorratsschutz Phosphorwasser
stoff, Ethylformiat, Carbonylsulfid, Sulfuryldifluorid, inerte 
Gasmischungen aus Stickstoff oder Kohlenstoffdioxid mit 
geringem Restgehalt an Sauerstoff, Kohlenstoffdioxid 
unter Hochdruck und Propylenoxid diskutiert. Der dro
hende Verlust von Brommethan als Begasungsmittel fur 
Gebaude, Produkte und zur Bodenentwesung wird beson
ders in den Vereinigten Staaten immer noch als grof3es 
Problem betrachtet. Die Mitgliedstaaten des Montrealer 
Protokolls haben sich 2003 erstmalig zu Beratungen Ober 
Antrage der einzelnen Lander auf weitere Nutzung von 
Brommethan im Rahmen der .,critical use exemptions" 
(CUE) getroffen. Es herrscht noch starker Dissens Ober die 
Mengen an Brommethan, die den einzelnen Nationen auf
grund der vorgelegten Antrage �,critical use nominations", 
CUN) weiterhin zur VerfOgung gestellt werden sollen. 

Das lnstitut fur Vorratsschutz ist fur die Erlangung des 
Zertifikats .,ROckstandsbestimmung von Gasen in entwes
ten VorratsgOtern" nach den OECD-Grundsatzen der Gu
ten Laborpraxis (GLP) angemeldet. Die PrOfung durch die 
Bundesstelle soil voraussichtlich im ersten Halbjahr 2004 
erfolgen. Um den geanderten rechtlichen Rahmenbedin
gungen zu genOgen, erhielt das lnstitut die notigen Ge
nehmigungen der nach Arbeitsschutz und technischen 
Sicherheit zustandigen Behorde. Des Weiteren erwarben 
lnstitutsmitarbeiterinnen Befahigungsscheine, die sie be
rechtigen, Begasungen mit Phosphorwasserstoff und 
Phosphorwasserstoff entwickelnden Staffen und Zuberei
tungen durchzufuhren. 

Eine Mitarbeiterin des lnstituts vertrat als Gast die BBA im 
Abstimmungsgremium .,Biozide" bei der Bundesanstalt fur 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) als zustandiger 
Zulassungsstelle. 

Herr Prof. Dr. Reichmuth wurde zum Gastprofessor der 
Nationaluniversitat Rosario, Argentinien, Landwirtschaft
liche Fakultat, ernannt. Rosario ist ea. 300 km landeinwarts 
von Buenos Aires gelegen und mit etwa 2 Millionen Ein
wohnern die zweitgrof3te Stadt Argentiniens, die mit ihrer 
Getreideborse wichtigster Platz fur den argentinischen 
Getreideumschlag und -handel ist. 

Ein Mitarbeiter des lnstituts nahm als Sektionsleiter an der 
Tagung der Arbeitsgruppe Integrated Protection of 
Stored Products in Kusadasi, Turkei, teil, besuchte Betriebe 
der Lebensmittelindustrie und hielt Gastvorlesungen an 
drei tOrkischen Universitaten. Im Dezember organisierte er 
in Berlin eine Tagung der EU Projektgruppe COST 842, auf 
der Vorratsschutzprobleme in MOhlen und Backereien und 
Moglichkeiten des Einsatzes biologischer Bekampfungs
verfahren in verschiedenen europaischen Landern disku
tiert wurden. 

Im Methylbromid Technical Option Committee (MBTOC) 
in Kapstadt fur die Anwendung von Alternativen zu 
Brommethan im Vorratsschutz war das lnstitut an der 
Bewertung der von den Mitgliedsstaaten des Montrealer 
Protokolls eingereichten Antrage fur Critical Use Exemp
tions vertreten. 

Europaische Regelungen zum Verbraucher- und 
Vorratsschutz 

Lebensmittelskandale der jOngsten Vergangenheit haben 
die Verbraucher fur das Thema .,Sicherheit von Lebens
mitteln" sensibilisiert. In der Folge hat die Europaische 
Kommission die Lebensmittelsicherheit als wichtigen T eil 
des Verbraucherschutzes zu einem Hauptziel ihrer Politik 
erklart, was in dem Weif3buch zur Lebensmittelsicherheit 
im Jahre 2000 dokumentiert ist und sich aktuell in laufen
den Anpassungen der Hochstmengenverordnungen so
wie den Oberwachungsverfahren und Warnsystemen dar
stellt. Die harmonisierten, europaweit verbindlichen 
Hochstgehalte in Lebensmitteln bilden die Voraussetzung 
fur einen freien Warenverkehr in der Europaischen Union. 



So existieren maximal zulassige Ruckstandswerte (Maxi
mum Residue Limits (MRLs)) im Sinne eines vorbeugenden 
Verbraucherschutzes fur die Ruckstande von Substanzen 
aus Pflanzenschutzmitteln und Bioziden in den folgenden 
Warengruppen: ,,Ausgewahlte Fruchte und Gemuse" 
(76/895/EEC), ,,Getreide" (86/362/EEC), ,,Produkte tieri
scher Herkunft" (86/363/EEC) sowie ,,Alie Fruchte und Ge
muse" (90/642/EEC) und ,;ree" (90/642/EEC). Die genann
ten EU-Verordnungen sind fur Deutschland in der Ruck
stands-Hbchstmengenverordnung umgesetzt worden 
(Bekanntmachung der Neufassung der Ruckstands
Hochstmengenverordnung vom 21. Oktober 1999 und 
zuletzt geandert durch die Siebente Verordnung zur 
Anderung der Ruckstands-Hochstmengenverordnung 
vom 13. Januar 2003). Fur die einzelnen Produktgruppen 
gibt es jeweils dem Stand der Wissenschaft und Technik 
entsprechende Erganzungen und Anpassungen der zulas
sigen Hochstgehalte. Daruber hinaus kann ein Mitglieds
staat auf spezielle nationale Marktsituationen reagieren 
und fur solche Substanzen eigene hohere Richtwerte 
ansetzen oder MRLs fur Substanz-Waren-Kombinationen 
festsetzen, die in der EU nicht berucksichtigt sind. 

Fur Kontaminanten, wie fur die im Vorratsschutz relevan
ten Mykotoxine, erfolgten die Festsetzungen der erlaub
ten Hbchstgehalte in der Verordnung (EG) Nr. 466/2001 
der Kommission vom 8. Marz 2001 zur ,,Festsetzung der 
Hbchstgehalte fur bestimmte Kontaminanten in Lebens
mitteln" und national in der ,,Verordnung uber Hochst
mengen an Mykotoxinen in Lebensmitteln (Mykotoxin
Hbchstmengenverordnung - MHmV)" vom 2. Juni 1999. 

Amtliche Kontrollen und ein Schnellwarnverfahren fur 
Lebens- und Futtermittel ,,Rapid Alert System for Food 
and Feed" sind als wirksame lnstrumente europaweit eta
bliert worden. Durch diese Oberwachung der Lebensmit
telkette einschliel31ich des Nacherntebereiches soil das in 
Verkehr bringen qualitativ hochwertiger und unbelasteter 
Nahrungs- und Futtermittel gewahrleistet werden. 

Bekampfung vorratsschadlicher Motten und Kafer 
durch Einsatz biologischer Gegenspieler 

In dem durch das ,,Bundesprogramm Okologischer Land
bau" geforderten Projekt ,,Strategien fur die Regulierung 
von Lagerschadlingen in Vorratsraumen und Fabriken fur 
Produkte aus dem Okolandbau" wurden Methoden des 
integrierten Vorratsschutzes basierend auf biologischen 
Pflanzenschutzma13nahmen entwickelt und validiert, wo
bei die Lagerung und Verarbeitung von Getreide im 
Vordergrund stand. Dern Anwender werden in einem 
Computerprogramm lnformationen zu den Moglichkeiten 
der Vermeidung, Fruherkennung und Bekampfung von 
Vorratsschadlingen und konkrete Handlungsanweisungen 
zur biologischen Bekampfung zur Verfugung gestellt. Fur 
ein mathematisches Rauber-Beute-Modell wurden pub
lizierte biologische Daten verwendet. Neu ermittelt wur
den Lebensdaten fur das Wirt-Parasitoid-System ,,Lager
erzwespe-Kornkafer". 

Die Reichweite der Wirkung verschiedener Nutzlinge 
wurde untersucht, um die Anzahl und die Abstande von 
Freilassungsorten festlegen zu konnen. Ebenso wurden die 
Minimaltemperaturen fur den Nutzlingseinsatz ermittelt. 
Fur die Schlupfwespenart Venturia canescens wurde eine 

Wirtsfindung uber die maximal getestete Distanz von 
20 m festgestellt. Die mittlere Tagestemperatur, ab der 
eine Wirtsfindung und Parasitierung moglich ist, scheint 
bei etwa 10 °( zu liegen, wobei eine Hochsttemperatur 
von mindestens 12,6 °( erreicht werden muss. Unterhalb 
dieser Temperaturen ist der Einsatz von 1/. canescens nicht 
mehr mbglich. Die Lagererzwespe Lariophagus distin
guendus findet in leeren Raumen ebenfalls noch Wirte in 
20 m Entfernung, 80 % Parasitierung werden noch in 5 m 
Entfernung vom Freilassungsort erzielt. 

Exemplarisch wurde die Fauna der Vorratsschadlinge in 
Betrieben des okologischen Landbaus fur den Raum 
Brandenburg fur ein Jahr systematisch erfasst, in weiteren 
Bundeslandern wurden bei Ortsterminen Stichproben 
genommen. Als Hauptschadlinge traten der Getreideplatt
kafer Oryzaephilus surinamensis, der Kornkafer Sitophilus 
granarius und die Dorrobstmotte Plodia interpunctel/a 
auf. Fur die Erfassung der Kaferfauna und die kunftige 
Beurteilung von Bekampfungsma13nahmen in der Praxis 
war eine Wirksamkeitsprufung von Fallen notwendig. 
Diese Wirksamkeitstests ergaben, dass mittels der Fallen 
das Vorkommen von Vorratsschadlingen nachgewiesen 
werden kann, es sich jedoch keine genauen Angaben uber 
die Populationsdichte der Schadlinge machen lassen. Ein 
anwenderfreundliches Entscheidungshilfe-Programm fur 
Lagerhalter wurde erstellt. Dieses umfasst zusatzlich ein 
Lexikon zur Biologie von Vorratsschadlingen und ihren 
Gegenspielern sowie einen dichotom aufgebauten Be
stimmungsschlussel. Das Projekt und das Entscheidungs
hilfe-Programm wurden auf mehreren Seminaren, Work
shops und Tagungen der Offentlichkeit prasentiert. 

In Versuchen mit verpackten Lebensmitteln zeigte sich 
deutlich, dass Eier vorratsschadlicher Motten im Nahbe
reich von Lebensmittelpackungen abgelegt werden und 
anschliel3end von Schlupfwespen der Gattung Tricho
gramma erfolgreich parasitiert und in ihrer Weiterent
wicklung gehindert werden. 

Untersuchungen mit Gasen 

Resistenz vorratsschadlicher Kafer gegen 
Phosphorwasserstoff 

In den letzten Jahrzehnten trat bei vorratsschadlichen 
lnsekten und Milben verstarkt das Problem der Resistenz 
gegen lnsektizide auf. Durch wiederhalte unsachgemal3e 
Behandlungen entstanden Stamme van lnsektenarten, die 
eine vielfache Menge der fur normal-empfindliche Arten 
todlichen Dasis uberleben. Die Falle van Phasphinresistenz 
nahmen besanders stark zu und die Resistenz erweist sich 
als sehr stabil. Aus diesem Grunde untersucht das lnstitut 
fur Varratsschutz das Resistenzpatenzial bzw. die verstark
te Widerstandsfahigkeit verschiedener lnsektenarten und 
-stamme, wie z. B. des Kornkafers Sitaphilus granarius, des
Reiskafers Sitophilus oryzae, des Getreideplattkafers
Oryzaephilus surinamensis und des Leistenkapfplattkafers
Cryptalestes ferrugineus gegen Phasphorwasserstaff mit
einem hierfur im lnstitut neu entwickelten Resistenztest.

121 



122 

Ruckstande von Phosphin in Kakaobohnen und Wir
kung des Gases auf den Rotbraunen Leistenkopfplatt
kafer Cryptolestes ferrugineus 

Ein im Hamburger Hafen gefundener resistenter Stamm 
des Leistenkopfplattkafers Crypto/estes ferrugineus verur
sacht dort besondere Schwierigkeiten bei der Entwesung 
von Kakaabahnen. Diese gegen Phospharwasserstoff 
resistenten Tiere sawie narmalempfindliche Labortiere 
wurden zusammen mit Kakaobohnen 65 Stunden lang mit 
Phosphorwasserstoff bei unterschiedlich hohen Konzen
tratianen behandelt. Adulte Tiere des resistenten 
Stammes uberlebten selbst hohe Phasphingehalte van 
kurzzeitig 7.500 vpm. Die Tiere dieses Stadiums besaf3en 
abweichend van der ublicherweise gefundenen Reihung 
der Widerstandsfahigkeit van lnsektenstadien gegen 
Phospharwasserstaffeinwirkung die hochste Widerstands
fahigkeit. Es folgten mit jeweils abgeschwachter Wider
standsfahigkeit Puppen-, Ei- und Larvenstadien. Keines der 
labartiere uberiebte die untersuchten Phasphinkanzen
trationen. 

Die Untersuchungen zur Abnahme der Phosphorwasser
staff-Ruckstande in den Kakaabohnen nach Ende der 
Behandlung erfolgten gaschromatagraphisch mittels 
massenselektivem Detektor. Selbst bei Begasungen mit 
einem Phasphinhochstgehalt van 7.500 vpm in Luft lagen 
die Ruckstande in den Kakaabohnen nach 35 Tagen Luf
tungszeit unter der gesetzlichen Hochstmenge van 
0,01 mg Wirkstaff/kg Kakaabahnen. 
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Sulfuryldifluorid 

Im Berichtsjahr erfalgten Versuche zur Bestimmung der 
Wirksamkeit van Sulfuryldifluarid auf Messingkafer Niptus 
ha/oleucus und Silberfischchen Lepisma saccharina. Des 
Weiteren wurde die Gasdichtigkeit van lndustriefolien, die 
fur Begasungs- bzw. Abdichtzwecke bei Behandlungen 
van Varratslagern eingesetzt werden, untersucht. 

Einsatz von Hitze gegen vorratsschadliche lnsekten 

Laborversuche zur Wirksamkeit van Hitzebehandlungen in 
leeren Raumen mit dem Reismehlkafer Tribolium casta
neum und dem Leistenkapfplattkafer Crypto/estes pusillus 
zeigten, dass diese Arten im Vergleich zu Tabakkafern La
sioderma serricorne und Getreidekapuzinern Rhizopertha 
dominica deutlich empfindlicher gegen hohe Tempera
turen sind. Auch die Unterschiede in der Widerstands
fahigkeit einzelner Entwicklungsstadien waren bei den un
tersuchten Arten weniger stark ausgepragt. In Versuchen 
mit je 5 g Weizenkleie in vorgewarmten Reagenzglaschen 
reichten zur Abtbtung aller Stadien 40 h bei 45 °C fur 
beide Arten, 65 min bei 50 °C fur C. pusillus und 35 min fur 
T. castaneum sowie etwa 10 min bei 55 °C fur beide Arten
aus. Diese Zeiten geben einen Anhaltspunkt fur die in
einem besenrein gesauberten leeren Lagerraum min
destens benotigten Einwirkzeiten zur Abtotung be
stimmter Arten.

pf!anzeninhaltsstoffe als Vorratsschutzmittel 

Niempradukte erwiesen sich in Laborversuchen mit Kbr
nermais als geeignete lnsektizide gegen den GroBen Korn
bohrer Prostephanus truncatus. Die Untersuchungen 
erstreckten sich auch auf die Wechselwirkungen zwischen 
dem Mittel und dem bialagischen Gegenspieler Teretrius 
negrescens. 

Eine schwache letale Wirkung van Niemblattpulver auf 
Imagines des GraBen Karnbohrers Prostephanus truncatus 
bestand bei 30 °C. Die Behandlung van Maiskornern mit 
Niemol fuhrte zu 100 % Martalitat. Im Gegensatz zur Be
handlung mit einem in Deutschland erhaltlichen Niem
pradukt (NEEMAZAL® PC KG 01), das Ober sechs Monate 
eine sehr hahe Mortalitat bewirkte, sank die Wirkung des 
Niemols innerhalb eines Manats auf nichtsignifikante 
Werte ab. Beide Produkte (20 ml Niembl/kg Mais bzw. 6 g 
NEEMAZAL® PC KG 01/kg Mais) unterdruckten den 
Papulationsaufbau von P. truncatus. 
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lnstitut 

fur Okotoxikologie und Okochemie im Pflanzenschutz 

Das lnstitut fur Okotoxikologie und bkochemie im 
Pflanzenschutz ist mit der Erarbeitung von experi
mentellen Grundlagen fur eine realistische Erfassung von 
Stoffflussen in der Kulturlandschaft befasst. Das lnteresse 
gilt insbesondere den pflanzenschutzmitteln, die gezielt 
und in der Regel sachgerecht auf dem Feld zur Produktion 
von gesunden Nahrungsmitteln angewendet werden. Mit 
der Aufbringung von Klarschlammen, Bioabfallen oder 
Komposten wird daruber hinaus eine Vielzahl von anthro
pogenen Steffen auf der Ackerflache verteilt, die in den 
Kreislauf der Nahrungsmittelproduktion eindringen und 
auch die Regelmechanismen des Agrarokosystems beein
flussen konnen. Die von pilzlichen Schaderregern gebilde
ten Mykotoxine konnen ein Problem bei der Erzeugung 
gesunder Nahrungsmittel darstellen, deshalb gilt es alle 
Moglichkeiten zu nutzen, ihre Bildung zu reduzieren. Das 
lnstitut besitzt groBe Erfahrungen bei der Risikoanalyse 
durch die konsequente Verknupfung der analysierten 
Stoffkonzentrationen mit den Auswirkungen auf Fauna 
und Flora unter Produktionsbedingungen (Wirkungs
bezogene Analytik). 

Die erzielten Erkenntnisse prasentierte das lnstitut im 
Jahre 2003 auf wichtigen europaischen Fachtagungen wie 
z. B. der 13. Europaischen Jahrestagung der Society of En
vironmental Toxicology and Chemistry, dem XII.
Symposium Pesticide Chemistry ,,Pesticides in air, plant, soil
and water system" und dem Workshop ,,Effects of 
Pesticides in the Field".

Auf dem 2. lnternationalen Symposium ,,Plant Health in 
Urban Horticulture" fanden zwei Beitrage Ober Zusam
menhange zwischen der pflanzengesundheit und den ex
perimentellen Moglichkeiten zur Beurteilung der realen 
Pflanzenverfugbarkeit von Nahr- und Schadelementen in 
stadtischen Boden Beachtung. Im Rahmen einer Exkursion 
zum Versuchsfeld der BBA in Berlin-Dahlem wurden den 
Teilnehmern zum zentralen Thema der Widerstandsfa
higkeit von Kulturpflanzen gegen abiotische Schadensur
sachen aktuelle Versuche vorgestellt. Besonderes lnteresse 
weckten Untersuchungen zum Einfluss von kompostierten 
Bioabfallen in Haus- und Kleingarten auf den Gehalt an 
Nahr- und Schadelementen im Boden und in pflanzen. 

Im Oktober 2003 veranstaltete das lnstitut ein Fachge
sprach zum Thema Mykotoxine, das unter der Schirm
herrschaft der Deutschen und der Tschechischen Phyto
medizinischen Gesellschaft stand. Im Mittelpunkt standen 
Fragen zur Analytik und zum Vorkommen von Mykotoxi
nen in Ernte- und Verarbeitungsprodukten sowie zum 
Nachweis und zum Vorkommen Mykotoxin bildender 
Pilze und zu moglichen Vermeidungsstrategien. Die 
Notwendigkeit einer exakten und statistisch abgesi
cherten Probenahme sowie die Durchsetzung einheitlicher 
Hochstmengen fur Mykotoxine in Lebensmitteln wurden 
diskutiert. 

In einem vom Bundesministerium fur Bildung und For
schung (BMBF) geforderten Projekt ,,Freilandversuche zur 
TNT-Dekontamination und [14C]-TNT-Aufnahme durch 

Geholze" gelang der erstmalige Nachweis der vollstandi
gen (14C]-TNT-Aufnahme bzw. der TNT-Umwandlung zu 
bisher unbekannten Abbauprodukten in Geholzen (Den
droremediation). 

Dern Umweltbundesamt (UBA) wurden die Abschluss
berichte zu ,,Pflanzenschutzmittelemissionen aus Gebau
den: Messung der Emission und der damit verbundenen 
Belastung von Wasser, Boden und Luft in unmittelbarer 
Gebaudenahe" vorgelegt. Die Ergebnisse, die in Zusam
menarbeit mit dem lnstitut fur Vorratsschutz gewonnen 
wurden, belegen, dass neben der Abtrift die Verfluch
tigung von Pflanzenschutzmitteln nach der Applikation in 
Gewachshausern und Vorratslagern eine weitere Quelle 
fur die Kontamination von Nichtzielflachen darstellen 
kann. Unter Freilandbedingungen sind die Variabilitat der 
Umweltbedingungen und deren Wechselwirkungen mit 
der Verfluchtigungsneigung besonders hoch und experi
mentell kaum belegt. Um wichtige EinflussgroBen geziel
ter erfassen zu konnen, wurden in Zusammenarbeit mit 
der Fachgruppe fur Anwendungstechnik entsprechende 
Versuche im Windkanal begonnen. 

Die in den letzten zwei Jahren durchgefuhrten Versuche 
zur Bestimmung von Pflanzenschutzmittel-Ruckstanden in 
Chinakohl, Kohlrabi und verschiedenen Salatsorten erga
ben keine signifikanten Unterschiede zwischen den Vari
anten einer Applikation mit herkommlichen bzw. abtrift
mindernden Dusen. 

Um dem Verdacht der Schadigung von Bienen durch 
pflanzenschutzmittel nachzugehen, analysierte im Jahr 
2003 die chemische Bienenuntersuchungsstelle des lnsti
tuts 98 Proben auf eine Vielzahl von Wirkstoffen und 
deren Abbauprodukte und erfullte damit ihre Verpflich
tung nach § 33 Absatz 2 Nr. 8 Pflanzenschutzgesetz. 

Mit der Einrichtung eines Sondergebietes im Obstan
baugebiet ,,Altes Land" im Jahre 2000 eroffnete sich fur 
den Obstanbau die Moglichkeit, eine eingeschrankte 
Anzahl von Pflanzenschutzmitteln unter bestimmten 
Bedingungen mit verringerten Abstandsauflagen einzu
setzen. Dieser Prozess wurde in den Jahren 2001 bis 2003 
von einem chemisch-biologischen Monitoring begleitet, in 
dem Eintrage und Auswirkungen von Pflanzenschutzmit
teln in benachbarten Biotopen untersucht wurden. Die 
Analyse und Auswertung der Proben ging einher mit 
ersten Bewertungsansatzen und der Ausarbeitung von 
Konzepten fur die lnstallierung und Durchfuhrung eines 
chemisch-biologischen Monitorings als Werkzeug zur 
Oberprufung der Sinnhaftigkeit von Anwendungsvor
schriften zur Vermeidung von nicht vertretbaren Aus
wirkungen auf das Agrarokosystem im Sinne des Pflan
zenschutzgesetzes § 15 Abs. 7 in der Verantwortung der 
Lander. 

Seit 1999 werden vom lnstitut im Freiland Expositions
messungen zum Eintrag von Pflanzenschutzmitteln Ober 
Abschwemmung G,run off") in Gewasser durchgefuhrt. So 
aufwendig diese Untersuchungen auch sind, konnen sie 



doch nur exemplarische Beispiele fur die Abbildung realis
tischer Verhaltnisse sein. In Zusammenarbeit mit dem lnsti
tut fur Folgenabschatzung im Pflanzenschutz wurde be
gonnen, mit diesen experimentellen Daten das von SY
NO PS berechnete Risikopotenzial des Eintragspfades ,,run 
off" zu validieren. Ziel ist es, durch Einsatz von GIS (siehe 
Schwerpunktthema) das Risikopotenzial fur jede Acker
flache zu visualisieren. 

Seit Mitte des Berichtsjahres ist das lnstitut in das neu 
organisierte Verfahren fur die Prufung von Pflanzen
schutzmitteln eingebunden. Dabei ist die langjahrige ex
perimentelle Erfahrung des lnstituts bei der Entwicklung 
und Validierung von Prufverfahren eine unverzichtbare 
Voraussetzung fur die wissenschaftlich fundierte Bewer
tung der eingereichten Versuchsunterlagen hinsichtlich 
der Wirkung von Pflanzenschutzmitteln auf die Antago
nisten von Schadorganismen und die Bodenfruchtbarkeit 
landwirtschaftlich genutzter Flachen. 

Aspekte der Mykotoxinforschung - Nivalenol produ
zierende Fusarium graminearum-lsolate von Winter· 
weizen aus Deutschland 

Zurn Schutze des Verbrauchers ist das Vorkommen einiger 
der wichtigsten Mykotoxine in Erntegutern und Verarbei
tungsprodukten national und international durch Hochst
mengen geregelt. lnnerhalb der EU trifft das z. B. fur die 
Aflatoxine, das Ochratoxin A und Patulin zu. Bisher sind 
aber noch keine Hochstmengen fur das sehr haufig in Ge
treide vorkommende Deoxynivalenol (DON) bzw. weitere 
fusarium-Toxine festgelegt warden. Deshalb ist in der Bun

cone. (mg/g substrate)

verschiedenen Hefen und Alternaria konnte als potenziel
ler Trichothecen-Bildner nur F. graminearum isoliert wer
den. Es ist bekannt, dass F. graminearum in unterschiedli
chen Chemotypen vorkommen kann, die in der Lage sind, 
entweder Nivalenol oder Deoxynivalenol zu bilden. In Eu
ropa ist der Deoxynivalenol-Typ dominierend und es gibt 
nur wenige Hinweise auf F. graminearum als Ursache einer 
Nivalenol-Belastung in Weizen unter naturlichen Bedin
gungen. 

Ungewohnlich ist, dass beide Mykotoxine in ein und der
selben Probe in hohen Konzentrationen vorkamen, ob
wohl nur eine lnfektion mit F. graminearum vorlag. Des
halb wurden mehrere Isolate von F. graminearum aus den 
Proben gewonnen und naher charakterisiert. Anhand 
morphologischer Merkmale sind die einzelnen Isolate nicht 
voneinander zu unterscheiden, sie konnen jedoch hin
sichtlich des Mykotoxinspektrums mindestens zwei Grup
pen zugeordnet werden. Eine Gruppe bildet auf Weizen
grief3 als Nahrsubstrat Deoxynivaienoi und Zearaienoi, 
wahrend Isolate der anderen Gruppe Nivalenol und Zeara
lenol produzieren. In einzelnen Versuchen war bei lsolaten 
vom Deoxynivalenol-Typ kein Zearalenol im Kulturmedium 
nachweisbar. Auch die Bildung der Vorstufen a- bzw. �-Ze
aralenol bzw. Acetyl (Ac)-Deoxynivalenol erfolgte nicht bei 
allen lsolaten gleichmaBig. lnwieweit hier eine weitere 
Differenzierung vorzunehmen ist, muss noch geklart wer
den. Die Untersuchungen haben ergeben, dass unter na
turlichen Bedingungen in Deutschland beide Chemotypen 
von F. graminearum gemeinsam in Winterweizen vorkom
men und sowohl Deoxynivalenol als auch Nivalenol in rele
vanten Konzentrationen bilden konnen. 
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Nivalenol, ein mit Deoxyni
valenol eng verwandtes Toxin 
aus der Gruppe der Tricho
thecene, wurde bisher in Mittel
europa nur sehr selten in die 
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men von Toxinen in Erntepro
dukten und Lebensmitteln ein
bezogen, obwohl es z. B. in den 
nordischen Landern sehr haufig 
nachgewiesen werden konnte und eine hohere Sauger
toxizitat als Deoxynivalenol besitzt. Die in den vergan
genen funf Jahren durchgefuhrten Untersuchungen zum 
Vorkommen von Fusarien und Fusarium-Toxinen in 
Getreide ergaben eine stetige Zunahme positiver Proben 
mit Nivalenol. Vor allem in Winterweizen der Emtejahre 
2000 und 2001 waren Proben von verschiedenen 
Standorten mit bis zu 3,5 mg/kg Nivalenol belastet. 
Besonders auffallig war, dass in einigen Proben Nivalenol 
und Deoxynivalenol in aquivalenten Mengen nachgewie
sen werden konnten. Die weitere Charakterisierung dieser 
Proben ergab, dass weder eine lnfektion mit Fusarium 
poae noch mit F. culmorum, den hauptsachlich an Getreide 
vorkommenden Nivalenol-Produzenten, vorlag. Neben 

Mykotoxinspektrum ausgewahlter F. graminearum

lsolate 

Verfiuchtigungsversuche mit pf(anzenschutzmitteln 
im Windkanal und im Freiland 

Abtrift und Verfluchtigung von Pflanzenschutzmitteln 
stellen mogliche Quellen fur die Exposition von angren
zenden Flachen, z. B. Ackerrandstreifen oder Oberflachen
gewasser, uber den Luftpfad wahrend bzw. nach einer 
Pflanzenschutzmittelanwendung dar. Die Verfluchtigung 
wird u. a. durch die Wirkstoff- und Praparateeigen
schaften, die Aufwandmenge, die meteorologischen Be
dingungen, das Relief und die Schlaggr6Be beeinflusst. 
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Die Abschatzung der Deposition von Pflanzenschutzmit
teln uber den Nahtransport auf Nichtzielflachen erfolgt 
derzeit vorwiegend mit Hilfe von Modellrechnungen. Zur 
Verbesserung der Expositionsabschatzung sollten die 
Ergebnisse der Modellkalkulation durch experimentelle 
Daten im Freiland und Windkanal uberpruft werden. 
Gleichzeitig soil die Datenbasis aus Freiland- bzw. Halbfrei
landprufungen erweitert werden. Von besonderem lnte
resse waren dabei Formulierungen von Wirkstoffen, die 
Dampfdrucke von 10-4 bis 10-3 Pa aufweisen, um zu prufen, 
ob der bisher festgelegte Schwellenwert von 10-6 Pa fur 
die Risikobewertung beizubehalten oder zu korrigieren ist. 
Weiterhin soil durch die Untersuchungen geklart werden, 
ob die aufwendigen Feldversuche auf einer ein Hektar 
groBen Ackerflache durch Windkanalprufungen im Tech
nikumsmaBstab ersetzt werden konnen. Letztere bringen 
auf jeden Fall Erkenntnisse uber die einzelnen Teilprozesse 
wahrend der Verfluchtigung von Wirkstoffformulierun
gen, da Parameter wie z. B. Temperatur und Windge
schwindigkeit gezielt verandert bzw. konstant gehaiten 
werden konnen. 

Die Untersuchungen wurden im geschlossenen Windkanal 
in der BBA in Braunschweig in Zusammenarbeit mit der 
Fachgruppe fur Anwendungstechnik durchgefuhrt. Fur 
die Experimente wurde eine 2 m2 groBe, vorab mit 
GLADIO® behandelte Haferflache (Wuchshbhe 0,2 m) in 
den Windkanal gestellt. Direkt uber der Haferflache befes
tigte ,,Modellblatter" (Kollektoren) wurden mit behandelt 
und dienten zur Ermittlung der Verfluchtigung aus der 
Flache. Zur Erfassung der Konzentrationen in der Luft
phase waren zuvor Luftprobenahmerbhrchen in 0,4 und 
0,8 m Hbhe und im Abstand von 2, 3 und 5 m zu der 
Haferflache installiert worden. Die Deposition wurde 
durch Aufstellen von mit Wasser gefullten Petrischalen in 
gleichen Abstanden vom ,,Feldrand" erfasst. Bei einer kon
stanten Windgeschwindigkeit von 2 m/s wurden die Emis
sion uber die Kollektoren, der Nahtransport durch die 
Luftproben und die Deposition auf Wasseroberflachen 
experimentell nach 2, 12 und 24 Stunden ermittelt. 

Die uber die Kollektoren bestimmte Verfluchtigung von 
der Pflanzenoberflache ergab Verluste von O bis 20 % bei 
Tebuconazol bzw. Propiconazol und von uber 90 % bei 
Fenpropidin. Aufgrund der Stoffeigenschaften war dieses 
Verhalten der schwer fluchtigen Triazole zu erwarten. 
Dementsprechend war die Konzentration des Fenpropi
dins in der Luft bis zu 40-mal hbher als bei den anderen 

Vorbereitung der Untersuchungen zur Verfluchti
gungsmessung von Pflanzenschutzmitteln im Windkanal 

Wirkstoffen des Praparats GLADIO®. Die Konzentrationen 
von Fenpropidin unterschieden sich deutlich zwischen den 
Probenahmehohen von 0,4 und 0,8 m, wobei unmittelbar 
uber dem Bestand hbhere Werte gemessen wurden. Im 
Abstand zum ,,Feldrand" zeigten sich nur geringe 
Konzentrationsunterschiede mit einem Maximum bei 3 m. 

Auf dem Versuchsfeld der BBA in Dahnsdorf (Landkreis 
Potsdam-Mittelmark) wurde eine Versuchsflache ange
legt, auf der Untersuchungen zur Ermittlung der Emission 
ausgewahlter Wirkstoffe nach Feldapplikation und deren 
nachfolgender Verteilung in unmittelbarer Nahe der 
Zielflache (Nahtransport) durchgefuhrt wurden. Die mit 
Sommergerste bewachsene Zielflache hatte eine GrbBe 
von 1 ha. Die Applikation erfolgte mit 50 %-abtriftredu
zierenden lnjektordusen. Zurn Einsatz kam eine Tankmi
schung mit den Wirkstoffen Lindan (LINDAN 800 SC), Fen
propidin, Propiconazol und Tebuconazol (GLADIO®). 
Lindan diente als Standard bzw. Leitsubstanz zur Oberpru
fung des Versuchsveriaufes. Unmittelbar nach Ende der 
Applikation erfolgten Luftmessungen auf der Zielflache, 
am Rand der Zielflache und facherformig bis zu 50 m 
Abstand von der Zielflache in Hauptwindrichtung sowie 
Depositionsmessungen in ,,Standardmodellgewassern". 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Positionierung der Mess
punkte zur Bestimmung der Deposition bis maximal 50 m 
Entfernung von der Zielflache in Hauptwindrichtung, 
aufgefachert auf drei Messlinien, ausreichend zur Beant
wortung der Versuchsfrage ,,Nahtransport" ist. Wahrend 
die Wirkstoffe Lindan und Propiconazol in einer Entfer
nung von 50 m von der Zielflache nicht oder nur im Be
reich der Bestimmungsgrenze im Modellgewasser nach
gewiesen werden konnten, wurden fur Tebuconazol ma
ximale Eintrage von 400 µg/m3 und fur Fenpropidin von 
80 µg/m3 detektiert. Mikroklimatische Bedingungen und 
brtliche Kleinstrukturen kbnnen das Ausbreitungsverhal
ten der Wirkstoffe stark beeinflussen. Dies ist u. a. daran zu 
erkennen, dass die Konzentrationen in unmittelbarer Nahe 
der Zielflache niedriger waren als in groBeren Entfernun
gen. 

Chemische Untersuchungen von moglichen Schaden 
an Bienen durch pflanzenschutzmittel 

Die Biologische Bundesanstalt ist entsprechend dem Pflan
zenschutzgesetz verpflichtet, Bienen auf mogliche Scha
den durch zugelassene Pflanzenschutzmittel zu untersu
chen. Ziel der Untersuchungen ist es, festzustellen, ob ein 
stofflich-ursachlicher Zusammenhang zwischen einem be
stimmten Bienenschaden und einer PflanzenschutzmaB
nahme hergestellt werden kann. Die Untersuchungen glie
dern sich in einen biologischen und einen chemischen Teil. 
Der biologische Teil der Prufung umfasst den Biotest mit 
den Larven der Gelbfiebermucke (Aedes aegypti L.), eine 
Analyse der im Haarkleid der Bienen befindlichen Pollen 
und eine Untersuchung der Bienen auf Befall durch 
Nosema apis Zander. Die biologischen Untersuchungen 
werden im lnstitut fur Pflanzenschutz in Ackerbau und 
Grunland durchgefuhrt. 

Bei einem positiven Befund im Biotest, d. h. dem Nachweis 
einer Kontaktgiftwirkung, schlieBt sich eine chemische 
Untersuchung zum Nachweis einzelner Wirkstoffe und 
deren Metabolite an. Dazu mussen einerseits die Bienen-



proben und andererseits die dazugehorigen pflanzen
proben auf Ruckstande von Pflanzenschutzmitteln unter
sucht werden. Zur Abgrenzung der durch Pflanzenschutz
mittel verursachten Schaden von sonstigen Schaden sind 
die Bienenproben zusatzlich auf T ierarzneimittel und an
dere in der lmkerei verwendete chemische Verbindungen 
zu uberprufen. Die Untersuchungen erfolgen massen
spektrometrisch, vorwiegend mit der Geratekopplung 
Gaschromatograph HP 5890 11/Massenspektrometer TSQ 
700 mit verschiedenen lonisierungsarten, wobei auf die 
Anwesenheit von mehr als 450 Pflanzenschutzmittel-Wirk
stoffen und deren Metabolite sowie relevante Verbindun
gen gepruft wird. Die Basis bildet eine Spektrenbibliothek, 
die im Jahre 2003 von rund 900 auf nunmehr etwa 1.000 
Spektren erweitert werden konnte. Im Zusammenhang 
damit wurden fur zahlreiche Carbamat- und Harnstoff
verbindungen Spektren der Trifluoracetyl-Derivate aufge
nommen und die Retentionsdaten von 230 Wirkstoffen 
prazisiert. 
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Ergebnis der chemischen Bienenuntersuchung (Proben 
des Jahres 2002) 

In den im Jahr 2002 gepruften 28 Bienen-, 45 Pflanzen-, 9 
Honig-, 2 Pollen- und 14 Wabenproben wurden insgesamt 
55 Wirkstoffe und Metabolite festgestellt. Zwei Pflanzen
proben waren ohne Befund. Die durchschnittliche Anzahl 
der Wirkstoffe pro Einzelprobe betrug bei Bienen 4,5, bei 
Honig 2,6, bei Pflanzen 3,1, bei Pollen 2,5 und bei Waben 
6,1. Als Hauptkontaminanten wurden fur das Jahr 2002 
folgende Wirkstoffe ermittelt: Schwefel in 68 %, Benzoe
saure in 43 %, V inclozolin in 35 %, lprodion in 20 %, Fluva
linat in 18 %, Coumaphos in 13 %, Brompropylat in 12 %, 
Lindan in 11 %, Ethylen-bis-dithiocarbamate in 10 %, Dime
thoat, lambda-Cyhalothrin und alpha-Cypermethrin in 9 % 
und Chlorpyrifos in 8 % der untersuchten Proben. 

Komplexes Monitoring zu Verbleib und Auswirkun
gen von pflanzenschutzmitteln in Gewassern im Obst
anbaugebiet ,.Altes Land" 

Von 2001 bis 2003 wurden im Alten Land umfangreiche 
Untersuchungen zum Eintrag von Pflanzenschutzmitteln 
in die an Obstanlagen angrenzenden Graben sowie zum 
Zustand der in diesen Gewassern vorkommenden Lebens
gemeinschaften und zu moglichen Auswirkungen der 
Pflanzenschutzmittel-Ruckstande durchgefuhrt. Anlass 
der Studie war die Einrichtung eines Sondergebietes, in 
dem unter bestimmten Bedingungen (z. B. Verwendung 
abtriftmindernder Dusen, eingeschranktes Mittelspek
trum) die Abstandsauflagen reduziert wurden. Die Unter-

suchungen sollten klaren, ob das Schutzniveau fur aqua
tische Lebensgemeinschaften in den Graben eingehalten 
wird bzw. ob Zusammenhange zwischen der Pflanzen
schutzmittel-Belastung der Graben einerseits und der 
Artenzusammensetzung und der Populationsdichte von 
Wassertieren andererseits bestehen. Fur die Studie wurden 
insgesamt vier standig wasserfuhrende, in ihrer Struktur 
ahnliche Graben ausgewahlt, die an drei Apfelanlagen 
sowie an einen Grunlandstandort angrenzen und sich 
durch unterschiedliche Bewirtschaftung bzw. durch unter
schiedliche Abstande zur Obstanlage in ihrer potenziellen 
Exposition unterscheiden. 

T ypischer Parzellengraben zwischen zwei Apfelanlagen 
im ,,Alten Land" 

In Zusammenarbeit mit dem Obstbau-Versuchs- und 
Beratungszentrum Jork wurden die eingesetzten Pflan
zenschutzmittel luckenlos erfasst und kurz nach der jewei
ligen Spritzung Wasserproben aus dem Graben entnom
men. Alle Wasserproben zum chemischen Monitoring wur
den mittels einer modularen Multimethode analysiert, die 
fur ea. 70 Substanzen validiert ist. Zusatzlich wurden Pyre
throide und Kupfer mit Einzeimethoden nachgewiesen. 
Der Beprobungszeitraum erstreckte sich Ober die gesamte 
Vegetationsperiode. Die ermittelten Wirkstoffgehalte la
gen nach bisherigem Auswertungsstand zwischen 
0,05 und 51 µg/1. Es wurden sowohl die in den Obstan
lagen applizierten Pflanzenschutzmittel als auch offenbar 
Ober Ferntransport oder Wasseraustausch in die Graben 
gelangte Wirkstoffe nachgewiesen. Mit den direkt nach 
den Behandlungen per Hand gezogenen Proben lieBen 
sich die lnitialruckstande am besten erfassen. Durch die 
mindestens einmal wochentlich erfolgte Beprobung konn
te auch das Langzeitverhalten der Wirkstoffe unter Praxis
bedingungen aufgezeichnet werden. 

Die gefundenen Wirkstoffkonzentrationen wurden oko
toxikologisch bewertet, indem sie zunachst mit den jewei
ligen Schwellenwerten fur die einzelnen Wirkstoffe ver
glichen wurden. Bei einer Reihe von Wirkstoffen lagen 
dabei die Konzentrationen in den drei Graben neben den 
Apfelanlagen Ober den Zielvorgaben fur aquatische 
Lebensgemeinschaften (Vorsorgewert). Nach bisheriger 
Auswertung war bei sieben Wirkstoffen, z. B. Tebufenozid, 
Pirimicarb und beta-Cyfluthrin, auch eine Oberschreitung 
des NOEC bzw. der LC50 festzustellen. AuBerdem wurde 
die Toxizitat der Wirkstoffgemische - summiert in Form 
von ,,toxic units" - abgeschatzt. Hierbei ergab sich am 
Standort mit dem geringsten Abstand des Grabens zur 
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Obstanlage ein deutlich erhohtes Gefahrdungspotenzial 
Ober mehrere Wochen im Jahr, bei dem eine Beeinflussung 
der Lebensgemeinschaften nicht auszuschlieBen ist. Die im 
chemischen Monitoring untersuchten Wasserproben wur
den zusatzlich in einem aktiven biologischen Monitoring, 
einem Screening-Test mit dem Wasserfloh Daphnia magna 
(Labortest nach OECD-Richtlinie 202, modifiziert) unter
sucht. Hierbei verursachten die Wirkstoffgemische in 
keinem Fall eine akute Mortalitat, die sich von der 
Kontrolle unterschied. Die Testdauer von zwei Tagen 
erlaubt allerdings keine Aussagen zu langerfristigen 
Wirkungen. 

Der tatsachliche Zustand der aquatischen Lebensgemein
schaften wurde durch ein passives biologisches Monito
ring von Makrozoobenthos und Zooplankton mit verschie-

denen Beprobungsverfahren im Wasser und Sediment zu 
15 T erminen innerhalb von drei Jahren erfasst. Bisher 
konnte dabei mit ea. 80 bis 100 Arten je Graben eine rela
tiv hohe Artenvielfalt nachgewiesen werden. Die Arten
zahl sowie der Anteil sensitiver Gruppen waren im Graben 
mit dem hochsten Gefahrdungspotenzial tendenziell am 
niedrigsten. Auswirkungen einer temporar hoheren Wirk
stoffkonzentration auf die Populationsdichte konnten nur 
im Fall von beta-Cyfluthrin kurzfristig nachgewiesen wer
den. Nach Abschluss der Artbestimmung werden alle Oa
ten Ober die Lebensgemeinschaften mit den erfassten 
chemischen, physikalischen und biologischen Parametern 
des Habitats korreliert. Weiterhin sollen die gemessenen 
Wirkstoffkonzentrationen mit einer Abschatzung aus 
Expositionsmodellen verglichen werden. 
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Fachgruppe 

Anwendungstechnik 

Aufgabe der Fachgruppe Anwendungstechnik ist die 
PrOfung von Pflanzenschutzgeraten mit dem Ziel, sicher zu 
stellen, dass Pflanzenschutzgerate den im Pflanzen
schutzgesetz festgelegten Vorschriften entsprechen und 
so dazu beitragen, unnbtige Belastungen fur Mensch, Tier 
und Naturhaushalt zu vermeiden. 

Hersteller und Vertriebsunternehmer sind verpflichtet, nur 
Pflanzenschutzgerate auf den Markt zu bringen, die die 
gesetzlichen Anforderungen erfullen. Die Fachgruppe 
Anwendungstechnik prOft dies und tragt die vertriebs
fahigen Geratetypen in die Pflanzenschutzgerateliste ein. 
Diese Liste wird stets aktualisiert; Geratetypen, die nicht 
enthalten sind, dOrfen in Deutschland nicht verkauft wer
den. 

Hersteller kbnnen auch freiwillig die Eignung ihrer Gerate 
fur den Pflanzenschutz bei der Fachgruppe Anwendungs
technik prOfen lassen. Die Gerate werden hierbei techni
schen Messungen unterzogen und mOssen sich in einem 
umfangreichen praktischen Einsatz bewahren. Zusatzlich 
wird ein PrOfverfahren zur Beurteilung der abtriftmin
dernden Eigenschaften von Pflanzenschutzgeraten ange
boten. Im Jahr 2003 ist das Verzeichnis "Verlustmindernde 
Gerate" mit den Abtriftminderungsklassen 50, 75 und 
90 % um die 99 %-Klasse erweitert warden. Auf diese 
Klassen wird in Anwendungsbestimmungen fur Pflanzen
schutzmittel Bezug genommen; dies tragt in besonderem 
MaBe zu einem ordnungsgemaBen und nachhaltigen 
Pflanzenschutz bei. 

Die Fachgruppe Anwendungstechnik koordiniert auch die 
PrOfungen der Pflanzenschutzgerate, die im Gebrauch 
sind. Dieser Regelung entsprechend sind Besitzer von 
Pflanzenschutzgeraten verpflichtet, ihre Gerate in einem 
zeitlichen Abstand von hbchstens zwei Jahren OberprOfen 
zu lassen. Diese Regelungen sind einzigartig in der EU und 
tragen wesentlich zu einer exakten Dosierung und gleich
maBigen Verteilung der Pflanzenschutzmittel bei. 

Um den genannten Hoheitsaufgaben umfassend gerecht 
werden zu kbnnen, sind neben der eigentlichen PrOfung 
der Gerate folgende Aufgaben wahrzunehmen: 

- Mitwirkung bei der europaischen Harmonisierung der
PrOfung und der Anforderungen an Pflanzenschutz
gerate

- Qualitatsmanagement bei der GerateprOfung, Doku
mentation der PrOfergebnisse

- Forschung zur Fortschreibung der Anforderungen an
Pflanzenschutzgerate und Testmethoden, zunehmend
in internationaler Kooperation.

Im Berichtszeitraum ist die europaische Norm EN 13790 
verbffentlicht warden, die die Kontrolle von in Gebrauch 
befindlichen Pflanzenschutzgeraten festlegt. Hierzu wird 
von der Fachgruppe Anwendungstechnik im April 2004 
ein europaischer Workshop organisiert, der zur Etablierung 

dieser Norm in den Mitgliedstaaten und zu einer gleich
wertigen Geratekontrolle auf hohem technischen Niveau 
beitragen soil. Diese Harmonisierung ist auch eine Voraus
setzung fur die gegenseitige Anerkennung dieser PrOfun
gen von den Mitgliedstaaten. Die nationalen gesetzlichen 
Regelungen sehen dies bereits vor, so dass zeit- und 
kostenintensive MehrfachprOfungen kOnftig entfallen 
kbnnen. 

Prufung von ?flanzenschutzgeraten 

Im Rahmen des Erklarungsverfahrens fur Pflanzenschutz
gerate muss der Hersteller oder das Vertriebsunter
nehmen neben der Erklarung, dass die gesetzlichen An
forderungen von dem neuen Geraietyp erfOllt werden, 
umfangreiche Unterlagen einreichen. Dazu gehbrt neben 
einer eingehenden Beschreibung des Gerates auch die 
Gebrauchsanleitung. Diese Unterlagen werden eingehend 
geprOft. Bestehen danach keine Zweifel, dass die Anfor
derungen eingehalten werden, werden der Geratetyp in 
die Pflanzenschutzgerateliste eingetragen und diese Ein
tragung im Bundesanzeiger bekannt gemacht. 

Bei der freiwilligen EignungsprOfung der Gerate mOssen 
Anforderungen erfOllt werden, die Ober die gesetzlich 
festgelegten hinausgehen. Diese PrOfung wird an PrOf
standen und im Praxiseinsatz direkt am Gerat vorgenom
men. Die PrOfungsergebnisse werden in einem Fachbeirat 
diskutiert. Fallt das Ergebnis positiv aus, wird das Gerat 
oder das Gerateteil fur funf Jahre von der BBA anerkannt. 
AnschlieBend wird ein PrOfbericht erstellt und das Gerat in 
den Teil 6 des Pflanzenschutzmittelverzeichnisses aufge
nommen. 

Eine Erweiterung dieses Verfahrens stellt die PrOfung hin
sichtlich der verlustmindernden Eigenschaften von Pflan
zenschutzgeraten dar. Dabei muss der Hersteller fur ein 
BBA-anerkanntes Gerat eine Abtriftminderung von min
destens 50 % gegenOber den Standardwerten nachwei
sen. Das Verzeichnis "Verlustmindernde Gerate" hat in
zwischen einen betrachtlichen Umfang erreicht und bietet 
dem Landwirt umfassende Mbglichkeiten zur besonders 
umweltschonenden Applikation von Pflanzenschutzmit
teln. 

Eine Obersicht Ober die im Berichtszeitraum durchge
fuhrten PrOfungen kann der Tabelle entnommen werden. 

Europaische Harmonisierung der Gerateprufung und 
internationale Normung 

In Europa arbeiten im European Network for Testing of 
Agricultural Machinery (ENTAM) 17 nationale PrOfstellen 
aus 13 Landern an der freiwilligen PrOfung von Landma
schinen und -geraten. Die Fachgruppe Anwendungstech
nik bringt sich in ENTAM als kompetente PrOfstelle fur 
Pflanzenschutzgerate ein. So wurden im Berichtszeitraum 
von der Fachgruppe ENTAM-PrOfungen von Pflanzen
schutzgeraten durchgefuhrt, und es wurde ein ENTAM-
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Im Berichtszeitraum bearbeitete Erklarungen fur Pflan
zenschutzgerate, durchgefuhrte Eignungsprufungen und 
Prufungen auf Verlustminderung 

Workshop ausgerichtet, der die Harmonisierung von Pruf
vorschriften und Anforderungen an tragbare Pflanzen
schutzgerate zum lnhalt hat. Hierzu wurden im Vorfeld 
zahlreiche solcher Gerate bei der BBA entsprechend des 
Normentwurfes gepruft. Aufbauend auf diesen Ergebnis
sen und weiteren praktischen Erfahrungen der Obrigen 
Teilnehmer konnten die Prufungsmethoden und Anforde
rungen an diese Gerate festgelegt werden, welche nach 
Zustimmung des steering committees kunftig die 
Prufungsgrundlage fur ENTAM-Prufungen darstellen wer
den. Ein weiteres Ziel dieses Workshops war die 
Erarbeitung eines ENTAM-Prufberichtes, der im Layout 
aber auch inhaltlich den Wunschen der Hersteller, der 
Praktiker und ENTAM-Prufstellen entspricht. 

55 33 32 89 110 

Der Harmonisierung der Prufvorschriften und Anforde
rungen fur Pflanzenschutzgerate in Europa und weltweit 
wird durch die europaische (EN) und internationale (ISO) 
Normung Rechnung getragen. Mittlerweile stehen fur 
?flanzenschutzgerate bereits eine Vielzahl von EN-/ISO
Normen zur Verfugung. Die Normen legen Anforderun
gen an den Stand der Technik test, werden zur Interpreta
tion allgemeiner europaischer Schutzanforderungen he
rangezogen und sind fur Hersteller, Prufinstitute und Nut
zer von Pflanzenschutzgeraten gleichermaBen von Bedeu
tung. Mitarbeiter der Fachgruppe sind in mehreren Ar
beitsgruppen aktiv, in zwei davon federfuhrend. Haupt
aktivitaten sind dabei die Erarbeitung von Normentwur
fen, die Teilnahme an Arbeitsgruppensitzungen und die 
Prufung der praktischen Anwendbarkeit der Normen. 
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Allgemein 
ISO 5681 

j ISO 8524 

I 
ISO 13718 
ISO 14337 

Europaische und internationale Normen fur 
Pflanzenschutzgerate 

EN 13790-1 
EN 13790-2 

ISO 10625 
ISO 10626 
ISO 14710 

Akkreditierung und Aktivitaten zu .,BundOnline 2005" 

Obwohl die Fachgruppe Anwendungstechnik bereits in 
der Vergangenheit ein internes Qualitatssicherungssystem 
verwendet hat, wird zur Zeit an der Realisierung eines 
Qualitatsmanagement (QM)-Systems nach ISO 17025 ge
arbeitet. In dieser weltweit gOltigen Norm sind die allge
meinen Anforderungen an die Kompetenz von PrOflabo
ren festgelegt. Das Qualitatsmanagement-System umfasst 
die Aufbau- und Ablauforganisation, die Verantwortlich
keiten sowie die Verfahren und Mittel zur Realisierung der 
Qualitatssicherung bei den BBA-PrOfungen von Pflanzen
schutzgeraten und -gerateteilen. Im Berichtszeitraum wur
de an der Erstellung des notwendigen QM-Handbuches 
gearbeitet, dessen Zweck es ist, das QM-System gemaf3 
den Kriterien der Norm sowie unter Einbeziehung des 
BBA-Regelwerkes zu beschreiben. Auf3erdem dient das 
Handbuch dazu, das QM-System gegenOber der Akkredi
tierungsstelle und der Gerateindustrie zu dokumentieren. 
Das QM-Handbuch wird erganzt durch Verfahrens- und 
Arbeitsanweisungen sowie Gerate- und PrOfmittelakten 
und enthalt eine umfassende Beschreibung der qualitats
sichernden Maf3nahmen, u. a. genaue Verfahrens- und Ar
beitsablaufe, Zustandigkeiten, Verantwortlichkeiten sowie 
alle eventuell geltenden Unterlagen. Die Akkreditierung 
durch eine Akkreditierungsstelle ist fur das erste Quartal 
2005 geplant. 

Die Initiative ,,BundOnline 2005" verpflichtet die BBA, die 
internetfahigen Dienstleistungen online bis 2005 bereit
zustellen. Im Jahr 2003 wurde das Projekt ,,Antrage im 
Rahmen des Erklarungsverfahrens/PrOfung von Pflanzen
schutzgeraten" gestartet. Ziel des Projektes ist es, Her
stellern, EinfOhrern und Vertriebsunternehmen die M6g
lichkeit zu geben, Antrage und beizufOgende Dokumente 
online einzureichen, die Bearbeitung der Akten ohne Me
dienbruch als elektronische Akte und auch die Kom
munikation Ober den Stand der Bearbeitung online zu er
moglichen. Es wurde eine Vereinbarung mit dem Kom
petenzzentrum "Vorgangsbearbeitung, Prozesse und Or
ganisation" zur Erstellung des Grobkonzeptes geschlossen. 
Gemeinsam mit dem Kompetenzzentrum wurde im Be
richtsjahr im Rahmen eines Workshpos die lst-Analyse der 
Prozesse erarbeitet. Die Erarbeitung des Sollkonzeptes 
wurde begonnen. 

Ausgewahlte Forschungsprojekte 

Ein Forschungsschwerpunkt waren Untersuchungen zum 
Einfluss unterschiedlicher Pflanzenschutzmittel auf das Ab
triftpotenzial im Windkanal. Verschiedene Pflanzen
schutzmittel haben einen erheblichen Einfluss auf das Ab
triftpotential, diese Effekte sind jedoch fur unterschied
liche DOsentypen sehr uneinheitlich. Da Wasser in etwa 
Durchschnittswerte liefert, wird es weiterhin fur verglei
chende Untersuchungen des Abtriftpotenzials von Dusen 
eingesetzt werden. 

Gemeinsame Untersuchungen wurden mit dem lnstitut 
fur bkotoxikologie und Okochemie im Pflanzenschutz der 
BBA zu Auswirkungen der Abtrift auf Nichtzielorganismen 
und zur VerflOchtigung von Wirkstoffen nach der Appli
kation durchgefuhrt. Zurn ersten Schwerpunkt wurden 
die bereits in den vergangenen Jahren durchgefOhrten 
umfangreichen Feldversuche fortgesetzt. DarOber hinaus 
wurden im Windkanal kunstliche Abtriftbelage erzeugt 
und deren Wirkung auf verschiedene Pflanzen und Ge
wasser festgestellt. Diese Untersuchungen tragen dazu 
bei, Abtriftrisiken besser abzuschatzen. 

Beruhigungs
kammer 
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Abdriftvolumen 

Windkanal und gemessene Abtriftprofile fur eine 
Flachstrahlduse bei verschiedenen Spritzdrucken 

Zur Untersuchung von Gestangebewegungen nutzt die 
Fachgruppe einen Schwingungsprufstand, auf dem die 
Feldfahrt von Geraten simuliert werden kann. Zur Anpas
sung der hierfur verwendeten Standardanregung an die 
veranderten Bedingungen in Bezug auf Gerategr6f3e und 
Fahrgeschwindigkeit wurden Feldmessungen zum Bewe
gungsverhalten der Gerate vorgenommen. Bei Fahr
geschwindigkeiten bis zu 12 km/h wurden die Bewegun
gen verschiedener Anhangegerate auf dem Feld ge
messen und auf dem PrOfstand reproduziert. Diese Mes
sungen wurden im Laufe des Jahres mehrmals wiederholt, 
um eventuelle Anderungen der Fahrbahnbeschaffenheit 
durch das Oberfahren zu erfassen. Aufgrund der Trocken
heit des Bodens im Berichtsjahr blieben die Fahrbahn
bedingungen jedoch nahezu unverandert, so dass noch 
keine endgOltigen Ergebnisse vorliegen. Die Untersuchun
gen sollen unter feuchteren Bedingungen fortgesetzt 
werden. 

Umfangreiche Abtriftmessungen wurden mit dem Agrar
flugzeug Z 37 in Zusammenarbeit mit dem Agrarflugun-



ternehmen ,,Halle Air" durchgefuhrt. Die Messungen bein
halteten die Erfassung van Bodensedimenten bis zu einer 
Entfernung van 250 m bei unterschiedlichen meteorolo
gischen Bedingungen. Basis dieser Messungen bildete eine 
100 1/ha-Spritzvariante, basierend auf der seit Jahrzehnten 
eingesetzten Technik (8 Spritzarme und Ringschlitzdusen). 
Die Messungen werden unter Einsatz neuer abtriftre
duzierender Dusen fortgefuhrt. Nach Abschluss der 
Versuche sollen die Ergebnisse in die bestehende Tabelle 
der Abtrifteckwerte eingearbeitet werden. 

lnternationale Kooperationen 

Im Jahr 2001 wurde vom Industry Union of Pure and App
lied Chemistry (IUPAC) Advisory Committee on Crop Pro
tection Chemistry das Projekt ';6.grochemical Spray Drift: 
Assessment and Mitigation" ins Leben gerufen. Ziel des 
Projektes ist eine Harmonisierung von Abtriftversuchen 
zur Risikobewertung und Abtriftminderung zu erreichen. 
Dazu sollen die bestehenden Modelle fur den aquatischen 
als auch fur den terrestrischen Bereich erfasst und ggf. 
verbessert werden. 
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AbtriftminderungsmaBnahmen sollen beschrieben und 
empfohlen werden. Das Projekt befindet sich in der Phase 
der Zusammenstellung der weltweit vorhandenen Me
thoden und Ergebnisse. Im Berichtsjahr fand dazu ein Tref
fen der Gruppe in Sudkorea statt. 

Ein Kooperationsprojekt mit Ungarn wurde vorerst ab
geschlossen. Im Rahmen des Projektes wurden im Fruh
jahr gemeinsam Abtriftmessungen im Freiland, speziell 
zum Einfluss der Fahrgeschwindigkeit, durchgefuhrt. 
Damit wurde die Messmethode nach BBA-Richtlinie in Un
garn etabliert und die gemeinsame Datenbasis zur Beur
teilung der Abtrift gestarkt. Ein weiteres Projekt mit Spa
nien mit dem Titel "Testmethoden fur Spruhgerate im 
Obst- und Weinbau" ist im Berichtsjahr angelaufen. 

I 
�

I 
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INFORMATIONSZENTRUM 

PHYTOMEDIZIN UND BIBLIOTHEK 

BERLIN, BRAUNSCHWEIG UND KLEINMACHNOW 

1\/fesseweg 11/12, 38.104 Braunschweig 
Telefon: 0531 299-3392/3397 
Telefax: 0531 299-3018 

K6nigin-Luise-Stral3e 19, 14195 Berlin 
Telefon: 030 8304-2100 
Telefax: 030 8304-2103 

Stahnsdorfer Damm 81, 14532 Kleinmachnow 
Telefon: 033203 48-221/217 
Telefax: 033203 48-425 
E-Mail: O.Hering@bba.de

Gesamtleitung: 
WR Dr. rer. hort. Olaf Hering 

Vertreter Berlin: 
WOR Dr. agr. Dieter Jaskolia 

Vertreterin Braunschweig: 
Dr. sc. agr. Sabine Redlhammer 

Wissenschaftliche Mitarbeiter (p!anmai3ig): 
Hans Honninger 

Wissenschaftiiche Mitarbeiter (aui3erplanmaBig): 
Dr. Garnet Kroos (bis 31.03.) 
Ulrich Bosing (ab 15.02.) 

Bibliothek Berlin 
Konigin-Luise-StraBe 19, 14195 Berlin 
Telefon: 030 8304-2120, 
Telefax: 030 8304-2103 
Ansprechpartner: Alain Lepretre 

Bibliothek Braunschweig 
Messeweg 11/12, 38104 Braunschweig 
Telefon: 0531 299-3392/3397, 
Telefax: 0531 299-3018 
Ansprechpartner: Alfred Badke 

Bibliothek Kleinmachnow 
Stahnsdorfer Damm 81, 14532 Kleinmachnow 
Teiefon: 033203 48-221/217, 
Telefax: 033203 48-425 
Ansprechpartnerinnen: 
Helga Breitenbach, Karin Reinicke 

Bildstelle in Braunschweig 
Messeweg 11/12, 38104 Braunschweig 
Telefon: 0531 299-3398 
Ansprechpartnerin: Doris Fraatz 
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lnformationszentrum 

Phytomedizin und Bibliothek 

Optimale lnformationsbereitsteilung fur Forschung, 
Politikberatung und Verbraucher 

Eine schnelle und umfangreiche lnformationsversorgung 
der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit aktu
ellen Erkenntnissen in der Forschung ist die Basis einer qua
litativ hochwertigen wissenschaftlichen Arbeit. Sie bildet 
die Grundlage fur Stellungnahmen und Gutachten fur die 
Politikberatung und dient der Information der Offent
lichkeit und des Verbrauchers. Nicht nur das Krisenma
nagement bei BSE oder Nitrofen, sondern auch regel
maBig wiederkehrende Fragestellungen zeigen, dass Reak
tionszeiten bis zur Erstellung einer fachlichen Expertise oft 
extrem kurz sein mussen. An eine optimale und rasche 
lnformationsbeschaffung, die uber Bibliotheksoffnungs
zeiten hinausgeht, sind daher besondere Anspruche zu 
stellen. Die Dienststelle hat sich diesen Herausforderungen 
auch im Berichtsjahr gestellt und entsprechend reagiert. 

lnformationsbeschaffung 

Trotz Schlagworten wie ,,digitale Bibliothek", ,,Online" und 
,,Google" basiert eine optimale und nachhaltige lnforma
tionsversorgung nach wie vor auf den fachlich ausge
wahlten Literaturbestanden einer klassischen Bibliothek. 
Die Bedeutung der BSA als Spezialbibliothek im Bereich 
der Phytomedizin und des Pflanzenschutzes spiegelt sich 
im Jahr 2003 in den folgenden Zahlen wider: der Buch
bestand der Bibliothek erhohte sich um 1.160 Bande; 2.725 
Zeitschriftenaufsatze sowie Bucher wurden uber die Fern
leihe beschafft. Damit war kein Ruckgang der Fernleih
beschaffungen gegenuber den Vorjahren festzustellen, 
was angesichts der intensiven Nutzung von lnternet-Res
sourcen und elektronischen Zeitschriften besonders be
merkenswert ist. AuBerdem wurden 2.946 Kopien fur an
dere Bibliotheken und Nutzer angefertigt und zuneh
mend auch elektronisch versandt. 

Verteilung und Beschaffung wissenschaftlicher Infor
mation - Schriftentausch 

Neben dem Ankauf von Fachliteratur hat der nationale 
und internationale Tausch wissenschaftlicher Schriften eine 
groBe Bedeutung bei der Literaturbeschaffung. Die BBA 
tauschte 2003 ihre Publikationen (siehe Kapitel Veroffent
lichungen der BBA) mit 1.112 Partnern in 128 Landern. 
Damit leistete die Bibliothek einen wesentlichen Beitrag 
zur Verbreitung der wissenschaftlichen Leistungen der 
BBA in der Offentlichkeit. 

Herausgabe wissenschaftlicher Schriftenreihen 
der BBA 

Im Berichtsjahr ging die Herausgabe der wissenschaft
lichen Schriften der BBA vom Blackwell-Verlag auf die 
Dienststelle uber. Damit verbunden waren Formatierung, 
Layout und Druckvorstufe ebenso wie Disposition und 
Vertrieb. Das Angebot der entsprechenden Volltexte im 
lnternetangebot der BBA wurde erganzt durch Aufnahme 
der BBA-Titel in die internationale Datenbank BIOSIS. 

Einfi.ihrung eines neuen Bibliotheksverwaltungs
systems 

Zur Optimierung der Arbeitsablaufe fur die Bibliotheks
nutzer ist die BBA, gemeinsam mit vier weiteren For
schungsanstalten im Ressort des Verbraucherschutzminis
teriums, seit Beginn des Jahres 2003 Mitglied im Gemein
samen Bibliotheksverbund (GBV). Damit konnen im Ver
bund insgesamt 21,2 Millionen Titel mit uber 41,8 Millionen 
Nachweisen aus uber 450 Bibliotheken und Spezialbiblio
theken genutzt werden. Besondere betriebswirtschaft
liche Vorteile liegen nicht nur in der gemeinsamen Nut
zung vorhandener Datensatze, sondern auch in der gro
Beren Obersicht uber die Bibliotheksbestande der be
teiligten Anstalten und damit in der Effektivitatssteige
rung des direkten Leihverkehrs untereinander. 

Auch der interessierte Burger kann von diesen in Deutsch
land teilweise einzigartigen Bestanden einer Spezialbiblio
thek profitieren, wenn er im Internet den gemeinsamen 
Bibliotheksbestand recherchiert. Zur Literaturbeschaffung 
selbst musste sich der private Nutzer wegen des nichtof
fentlichen Status der BBA-Bibliotheken dann jedoch an 
seine Stadt- oder Universitatsbibliothek wenden. 

Zeitschriftenneu:zugange 

In enger Zusammenarbeit mit den Bibliotheken der ande
ren Forschungsanstalten innerhalb des Verbraucher
schutzministeriums wurden die Anzahl der abonnierten 
Zeitschriftentitel bestimmt und auf dieser Basis Konzepte 
zu einer gemeinschaftlichen Beschaffung und Verbreitung 
entwickelt. Wahrend vordem gedruckte Zeitschriften im 
Umlauf oftmals verspatet die Nutzer erreichten, konnte 
dieses Problem nun durch Lizenzierung des elektronischen 
Volltextzugangs zu den wichtigsten Zeitschriften der Ver
lage Springer, Blackwell, Elsevier und Wiley gelbst werden. 
Hierdurch konnen Wissenschaftlerinnen und Wissen
schaftler an alien 37 Forschungsstandorten des Ministeri
ums jetzt unmittelbar am PC mit aktuellsten lnformatio
nen aus 464 Zeitschriften versorgt werden. Auch der Zu
griff auf zuruckliegende Jahrgange und die Archivierung 
konnte geklart werden. Die Wissenschaftler der BBA 
haben damit wieder Zugang zu bisher aus Kostengrunden 
abbestellten Zeitschriften. 

Neues lntranetportal 

Das lntranetportal der Dienststelle wurde im Berichtsjahr 
an die veranderten Anforderungen angepasst und schlan
ker gestaltet. Als Backend wurden verstarkt Datenbanken 
eingesetzt, um lnformationen noch schneller und effekti
ver anzubieten. Dabei wurden die Richtlinien und 
Empfehlungen des BundOnline 2005 fur Webseiten von 
Bundesbehorden berucksichtigt. 

Volltexte bei Recherchen 

In Kooperation mit Thomson 151 wurde fur die Wissen
schaftlerinnen und Wissenschaftler der BBA die Moglich-



keit geschaffen, bereits wahrend ihrer Literaturrecherchen 
im Internet direkt auf die Volltexte zahlreicher abonnier
ter Zeitschriften zuzugreifen, sei es zur Ansicht, zur digita
len Speicherung oder zum Ausdrucken. Dies wird realisiert 
durch den Zugang zur Datenbanksammlung ,,Web of 
Knowledge" entweder via Web-Browser oder besonders 
komfortabel direkt aus dem Literaturverwaltungspro
gramm ,,Reference Manager" heraus. In den Anzeigefens
tern beider durch die BBA abonnierten Spezialdaten
banken ,,Web of Science" (Biowissenschaften) und ,,CAB 
Abstracts" (Agrarwissenschaften) erscheint bei Vorliegen 
entsprechender Berechtigungen jeweils ein Schaltknopf 
zur Weiterleitung zu den Originalarbeiten auf den Servern 
der beteiligten Ver/age. 

Informationuentrum 

Phytomedi:tin und Bibliothek 

Schult.mgen und Workshops 

Parallel zur Einfuhrung neuer Standardsoftware fur die in
stitutsubergreifend einheitliche Literaturverwaltung (Re
ference Manager) und zu Recherchen in Fachdatenbanken 
im Internet (ISI Web of Knowledge, NCBI PubMed) wur
den mehrere Schulungen und Workshops in Berlin, 
Braunschweig und Kleinmachnow durchgefuhrt. Zahlrei
che Einzelanfragen zur fachspezifischen Verwendung des 
Reference Managers und zu lnternetrecherchen konnten 
durch personliche ,,on-the-job"-Betreuung beantwortet 
werden. Die Konvertierung umfangreicher Datenbestande 
aus hauseigenen Datenbanken in das Reference-Manager
Format wurde in Angriff genommen, mit dem Ziel einer 
Vereinfachung des anstaltsinternen Datenaustauschs 
durch Bereitstellung einheitlicher Datenbankformate im 
Intranet. 

lntranetportal des lnformationszentrums 
Phytomedizin und Bibliothek 
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ZENTRALE EDV-GRUPPE 

BRAUNSCHWEIG UND KLEINMACHNOW 

Messeweg 11/12, 38104 8raunschweig 
Telefon: 0531 299-4700 
Telefax: 0531 299-3022 
E-Mail: DV@bba.de 

Leiter: 
Dir. u. Prof. Dr.-lng. Wolf Dieter Schwartz

Vertreter: 
Frank Jeske

Wissenschaftliche Mitarbeiter (planmaf3ig}: 
WR Dr. rer. nat. Eckard Moll

WR Rudiger Schwan

WR Jorg Sellmann

WR Dr. rer. nat. Stephan Worseck
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Zentrale EDV-Gruppe 

A11e MaBnahmen, die sich der lnformationstechnologie
instituts- oder standortubergreifend bedienen, werden 
von der gemeinschaftlichen Einrichtung Zentrale EDV
Gruppe geplant und betreut. Hierzu zahlen insbesondere: 

- Planung, Betrieb und Fortentwicklung der zentralen
Rechensysteme Braunschweig und Kleinmachnow

- Betrieb und Fortentwicklung des lnformationssystems
zur Unterstutzung des Zulassungsverfahrens fur Pflan
zenschutzmittel (IN FOZUPF)

- Beratung und Anwenderschulung in den Bereichen
Datenverarbeitung und statistische Verfahren.

Schwerpunkte in der taglichen Arbeit wahrend des Be
richtszeitraumes waren nach wie vor die Unterstutzung 
des Zulassungsverfahrens fur pflanzenschutzmittel und die 
Bearbeitung von Unterstutzungsanforderungen aus dem 
PC-Umfeld. 

Aufgrund der Personalausstattung ist es den Mitarbeitern 
der Zentralen EDV-Gruppe nicht moglich, die V ielzahl der 
Hilfeanforderungen direkt zu bearbeiten. Am Standort 
Braunschweig ist daher eine zweistufige Unterstut
zungsstrategie eingefuhrt worden: Fehler sind zunachst 
den in den Einheiten zustandigen EDV-Ansprechpartnern 
zu melden. 1st eine Fehlerbehebung durch diese nicht 
moglich, werden Mitarbeiter der Zentralen EDV-Gruppe 
eingeschaltet. 

Aufgrund der Neuordnung des gesundheitlichen 
Verbraucherschutzes ist seit November 2002 das neu ge
grundete Bundesamt fur Verbraucherschutz und Lebens
mittelsicherheit (BVL) fur das lnformationssystem 
INFOZUPF zustandig. Die mit der Programmierung von 
INFOZUPF betrauten Mitarbeiter sollen von der BBA in das 
BVL versetzt werden. Bis diese MaBnahmen vollstandig 
vollzogen sein werden, wird INFOZUPF von der Zentralen 
EDV-Gruppe der BBA in Amtshilfe betrieben und weiter 
entwickelt. 

Ausbau der zentralen Systeme in Braunschweig 

Durch die Beschaffung eines weiteren leistungsfahigen 
Rechners, der in den zentralen Rechnerverbund (Open 
VMS Cluster) integriert wurde, konnte ein Engpass bei der 
Bereitstellung zentraler Dienste beseitigt werden. 

Mit der Beschaffung von Kryptoboxen, deren Eigenschaf
ten auf die vorhandene Firewall abgestimmt sind, konnte 
der Datenfluss im Intranet zwischen den Standorten 
Braunschweig - Kleinmachnow - Berlin-Dahlem gegen 
Ausspahung gesichert und drei Au13eninstitute mittels 
eines Virtual Private Network (VPN) in das Intranet der 
BBA integriert werden. 

Das gesamte Intranet ist durch eine Firewall in Braun
schweig geschutzt. 

Durch die Erweiterung des lntranets zeigte sich, dass die 
Verarbeitungskapazitat der Firewall einen Engpass dar
stellte. Diesem wurde durch den Einbau eines Dual-Pro
zessor-Boards begegnet. 

Mit der Einbindung von SPAMASSASIN in die zentrale 
Mailverteilung wurde den Nutzern das Filtern von uner
wunschten Nachrichten ermoglicht. Allerdings verlangt 
der Scanvorgang von SPAMASSASIN erhebliche Rechner
leistung, die das vorhandene System an seine Leistungs
grenze bringt. 

lnformationstechnik in Kleinmachnow 

Die im jahr 2002 begonnene Umsteiiung des BNC
basierten lokalen Netzwerkes auf eine strukturierte Ver
kabelung wurde abgeschlossen. 

Die 1997 beschafften zentralen Rechner hatten die Gren
zen ihrer Leistungsfahigkeit erreicht. lnsbesondere das 
zentrale Speichermedium war nicht erweiterbar. Dazu 
kommen erhohte Anforderungen insbesondere aus dem 
Bereich Geoinformationssysteme (GIS) hinsichtlich der 
Speicherkapazitat und Rechnerleistung. Daher wurde 
2003 damit begonnen, das zentrale Speichersystem durch 
ein leistungsfahigeres und erweiterbares auszutauschen. 
Mit der Integration eines zusatzlichen Rechners in den 
zentralen Rechnerverbund (OpenVMS Cluster) wird die 
erforderliche Rechnerleistung bereitgestellt. 

Das Bundesinstitut fur Riskobewertung (BfR) benotigt fur 
die Bearbeitung seiner Aufgaben im Rahmen der Zulas
sung von Pflanzenschutzmitteln den Zugriff auf INFO
ZUPF. Im Berichtszeitraum erhohte sich die Anzahl der die
sen Zugriff nutzenden Mitarbeiter des BfR derart, dass 
das Windows 2000 Server System mit der Komponente 
Terminalserver durch ein leistungsfahigeres ersetzt und 
die Speicherkapazitat des Routers am IVBB-Anschluss er
heblich ausgebaut werden musste. 

lnformationssystem INFOZUPF (lnformationssystem 
zur Untersti.itzung des Zulassungsverfahrens tor 
pflanzenschutzmittel) 

Schwerpunkte bildeten folgende Projekte: 

- Die Aufteilung von Risikobewertung und Risikomana
gement auf unterschiedliche lnstitutionen erforderte
die Neugestaltung des Pflanzenschutzmittel-Zulas
sungsberichtes, der dem Sachverstandigenausschuss als 
lnformationsgrundlage bei der Beratung Ober die Zulas
sung von pflanzenschutzmittel dient,

- die Anpassung der Gebuhrenabrechnungsprogramme

- die Integration des Briefkopfes des BVL in die Absen-
derangaben.

Die intensive Speicherung von Dokumenten im MS-Word
Format in der Oracle-Datenbank und deren Nutzung als 



OLE-Objekte fuhrte haufig zu korrupten, irreparablen 
Dokumenten. Die Ursache konnte wegen der engen Ver
zahnung verschiedener Produkte nicht geklart werden. 
Daher wurden Programme, die einen schreibenden Zugriff 
auf die gespeicherten Dokumente besitzen, auf die Verar
beitung von Dokumenten im RTF-Format umgestellt. In 
der Datenbank werden die OLE-Objekte automatisch 
konvertiert und im CLOB-Format abgelegt. Die Fehlerhau
figkeit konnte deutlich gesenkt werden. Aul3erdem ist seit 
der Umstellung eine Reparatur defekter Dokumente 
moglich. 

Aufgrund der zunehmenden Komplexitat des Zulassungs
verfahrens fur Pflanzenschutzmittel wurden in INFOZUPF 
Workflow-Elemente integriert: 

- Automatische Terminliste
Bei der Anlage eines Zulassungsantrages werden auto
matisch die Bearbeitungstermine definiert. Der Anwen
der kann bei der Bearbeitung ciiese Termine quittieren.
Damit kann sich die Administration besser uber den
Stand des Zulassungsprozesses informieren.

- Automatische Benachrichtigung
Festgelegte Ereignisse im Zulassungsprozess Ibsen den
Versand von automatisch generierten Nachrichten aus.
Der Anwender kann sich selbst in die betreffenden
Mailing-Listen aus- und eintragen.

- Integration von CADDY
Liegen die Dokumente eines Antrages im CADDY-For
mat (CADDY= Computer Aided Dossier and Data Supp
ly; http://caddy.ecpa.be/) vor, so kann der Zugriff auf
diese Oaten ohne die CADDY-eigene Retrieval-Software
erfolgen. Die Metadaten der Dokumente liegen in
INFOZUPF vor und der direkte Zugriff auf die Primarin
formation wurde realisiert. Reichen die Metadaten fur
eine ldentifikation der Primarinformation nicht aus, wird
automatisch die CADDY-eigene Retrieval-Software
aufgerufen.

Es wurden die Voraussetzungen geschaffen, die histori
sche Entwicklung der Formulierung eines Pflanzenschutz
mittels abzuspeichern und auszuwerten. 

Damit die Verunreinigungen von technischen Wirkstoffen 
entsprechend den Richtlinien zur Einstufung und Kenn
zeichnung von gefahrlichen Stoffen uber die CAS
Nummer recherchierbar sind, wurde der Programmkom
plex vollstandig uberarbeitet. Die Umstellung ist eine not
wendige Voraussetzung, um die Rezepturdaten im BfR 
nutzen zu konnen. 

Zu den bisherigen Formaten (MS-Access, Oracle-Export, 
CSV) kann jetzt zusatzlich beim Export der offentlichen 
Pflanzenschutzmittel-Datenbank das XML-Format ge
nutzt werden. 

Risikobewertung in der SBA (RibeweB) 

Fur die BBA als Benehmensbehorde im Pflanzenschutz
mittelzulassungsprozess wurde die Moglichkeit geschaf
fen, auf Grundlage ihrer bisherigen Erfassungsmoglich
keiten von Bewertungen, Auflagen und Nachforderungen 
automatisiert folgende Produkte zu erstellen: 

lnformationsbericht: Er dient zum lnformationsaustausch 
der Benehmens-, Einvernehmensbehorden BBA, BfR, UBA 
18 Wochen nach Beginn im Prozess der Hauptprufung. 

Bewertungsbericht: Am Ende der Hauptprufung wird 
dem BVL eine abschlie13ende Bewertung vorgelegt. 

Benehmen: formale Stellungnahme der Benehmens
behorde. 

Das Programm wurde so gestaltet, dass eine Nutzung 
auch fur die anderen bewertenden Stellen moglich ist. Re
alisiert wurde dies zunachst fur die bewertenden Stellen 
des BVL. 

INFOZUPF bietet nicht die Moglichkeit, Auflagen und 
Nachforderungen sowohl fur die Bewertung als auch fur 
das Management abzubilden. Da aul3erdem das Personal 
fur ein Verwaltungsverfahren fur die Risikobewertung der 
BBA fehlt, wurde ein Konzept fur ein entsprechendes 
lnformationssystem (RibeweB) erarbeitet. Mit der 
Realisierung soil 2004 begonnen werden. 

Mitarbeit bei Projekten im Rahmen ,.BundOnline 2005" 

Die Zentrale EDV-Gruppe untersti.itzte folgende Projekte 
im Rahmen .. BundOnline 2005": 

- Antrage im Rahmen des Erklarungsverfahrens/Prufung
von Pflanzenschutzgeraten (Sollkonzept)

- Nationale und internationale Bestimmungen zur Pflan
zengesundheit (Machbarkeitsstudie)

- Fruhwarnsystem zur Pflanzengesundheit (Machbar
keitsstudie)

- Information der Verbraucher aus dem Bereich Pflanzen
schutz (Feinkonzept)

- Antrage im Rahmen des Zulassungsverfahrens fur Pflan
zenschutzmittel u. a. (Feinkonzept, in Amtshilfe fur das
BVL)

- Zusammenarbeit von Behorden im Rahmen des Zulas
sungsverfahrens fur Pflanzenschutzmittel (Feinkonzept,
in Amtshilfe fur das BVL).

Entwicklung des lnformationssystems EINSTUF fur 
das Bundesinstitut fur Risikobewertung (BfR) zur 
Unterstutzung des Zulassungsverfahrens 

Aus der Notwendigkeit der Umsetzung der Richtlinie 
1999/45/EG zur .,Angleichung der Rechts- und Verwal
tungsvorschriften der Mitgliedstaaten fur die Einstufung, 
Verpackung und Kennzeichnung gefahrlicher Zubereitun
gen" wurde in Amtshilfe fur das Bundesinstitut fur Risiko
bewertung das lnformationssystem EINSTUF erarbeitet. In 
diesem lnformationssystem werden Grunddaten aus 
INFOZUPF taglich aktuell komplex aufbereitet und mit 
Richtlinien aus nationalen und europaischen Richtlinien zur 
Einstufung und Kennzeichnung von gefahrlichen Staffen 
und deren Zubereitungen sowie mit Herstellerangaben 
aus den Sicherheitsdatenblattem verbunden. 
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Aktivitaten des Biometriebeauftragten des Senats der 
Bundesforschungsanstalten 

Der Beauftragte fur Biometrie des Senats der Bundes
forschungsanstalten organisierte fur Mitarbeiter des Ge
schaftsbereiches des Bundesministeriums fur Verbraucher
schutz, Ernahrung und Landwirtschaft: 

funf Senatskurse: 

- Einfuhrung in die Statistik mit SAS (Minkenberg),

- Analyse von Dosis-Wirkungsbeziehungen mit SAS
(Bretz),

- Einfuhrung in ArcGIS (Torkler),

- Einfuhrung in die Sequenzanalyse (Rotte),

- Kontingenztafeianalyse mit SAS (Schiittgen)

zwei biometrische Kolloquien: 

- Studientypen, Verzerrungsmechanismen und grund
satzliche Auswertungsstrategien bei epidemiologischen
Studien (Kreienbrock),

- Adaptive verteilungsfreie Tests (Buning).

Der Biometriebeauftragte wirkte mit bei der Erarbeitung 
einer Abschlussklausur zur Bestatigung des begleiteten 
Selbststudiums zum Heft 1 der Reihe ,,Einfuhrung in die 
Biometrie" an der Bundesforschungsanstalt fur Ernahrung 
Karlsruhe und der Durchsicht der Arbeiten. 

Er leitet das Kollegium der Biometriebeauftragten der und 

Bundesforschungsanstalten und der Institute der Wissen
schaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz, die im 
Berichtsjahr zweimal zu Arbeitstreffen zusammen kamen. 
Ihm obliegt die Planung und Durchfuhrung der Senats
kurse und Kolloquien fur das kommende Jahr. 

Die Reihe ,,Einfuhrung in die Biometrie" wurde im Berichts
jahr mit der Herausgabe der Hefte 2, 3 und 4 komplet
tiert. Aufgrund des groBen Erfolgs dieser Hefte und ihrer 
schnellen Verteilung im Geschaftsbereich des Bundes
ministeriums fur Verbraucherschutz, Ernahrung und 
Landwirtschaft beschloss der Senat der Bundesfor
schungsanstalten im Geschaftsbereich des BMVEL auf sei
ner Herbstsitzung 2003 eine zweite Auflage. 

Arbeiten auf biometrischem Gebiet 

Im Vordergrund der Arbeiten Standen biometrische Bera
tungen im Rahmen verschiedener Forschungsgebiete der 
Biologischen Bundesanstalt und im Geschaftsbereich des 
Bundesministeriums fur Verbraucherschutz, Ernahrung 
und Landwirtschaft, wie z. B. das im Auftrag des BMBF 
biometrisch betreute Thema des Forschungsverbundes 
,,Relative Performance und okologische lnteraktionen von 
im Kohlenhydratmetabolismus gentechnisch modifizierten 
Kartoffellinien··. 

Im Berichtszeitraum wurden auf biometrischem Gebiet 
drei Dissertationen und eine Diplomarbeit betreut. Als 
Aktivitaten, die uber den Bereich der Biologischen 
Bundesanstalt hinaus gehen, sind die Mitarbeit in der 
Kommission zur Wahrung der lnteressen der Biometrie so
wie Vortrage und Tagungsorganisationen im Rahmen der 
Deutschen Region der lnternationalen Biometrischen Ge
sellschaft (IBS) sowie die Mitarbeit in der Senatsarbeits
gruppe ,,Prasentation von Forschungsergebnissen unter 
Berucksichtigung der Biometrie" zu nennen. 



Presse- und Offentlichkeitsarbeit 

Biologisch - diesen Teil unseres Namens stellten wir 2003 
noch mehr in den Mittelpunkt. Nicht nur fur das lnsekt, 
sondern auch fur die Spinne des Jahres hat die BBA die 
Pressearbeit ubernommen. Die GroBe Zitterspinne wurde 
Anfang des Jahres proklamiert, die Hain-Schwebfliege fur 
das Jahr 2004 im Dezember. 

Drei Presse-lnformationen uber das Auftreten neuer 
tnsekten fanden groBe Resonanz. Die Wollige Napfschild
laus Pulvinaria regalis war in der Lage, innerhalb weniger 
Jahre ganz Deutschland zu besiedeln. Der Andromeda
Netzwanze Stephanitis takeyai ist dies noch nicht gelun
gen. Mit Hinweisen auf einen moglichen Befall von Laven
delheide soil eine weitere Verbreitung zumindest ein
geschrankt werden. Der Westiiche Maiswurzelbohrer 
Diabrotica virgifera hat bisher Deutschland noch nicht 
erreicht, ist jedoch in den angrenzenden sudlichen 
Landern aufgetreten. 

Auch zu weiteren Themen wurden unzahlige Interviews 
gegeben. Hervorzuheben ist der Auftritt in der Talkshow 
,,Aktuelle Schaubude" in Hamburg uber den Kartoffel
kafer. 

Pressekonferenzen 

In Frankfurt lud die BBA zu einer Pressekonferenz zum 
Thema ,,Biologischer pflanzenschutz" ein, denn dessen Er
folgsgeschichte in den letzten zwei Jahrzehnten ist beein
druckend. Dabei wurde auch ein Aufruf gestartet, mit 
dem das Darmstadter lnstitut der BBA um Einsendung von 
erkrankten lnsekten bat. Gerade dieser Aufruf war ein 
groBer Erfolg. Die Resonanz reicht noch bis ins Jahr 2004 
hinein. 

AuBerdem wurden der Presse zwei Tagungen vorgestellt. 
Im Marz erschienen zur Entomologen-Tagung in Halle ins
gesamt zwolf Presseinformationen zu ausgewahlten 
Themen. Im August wurde bei der internationalen Tagung 
,,Pflanzengesundheit im offentlichen Grun" eine Presse
konferenz im Bundespresseamt in Berlin veranstaltet. 

Ausstellungen und Aktionen 

Den Jahresauftakt bildete die lnternationale Grune Woche 
in Berlin. Die BBA war mit zwei Standen vertreten. Einmal 
mit Nutzlingen, die in Gartenbau, Landwirtschaft und 
Forst eine Rolle spielen und an einem Stand gezeigt wur
den, der im Bauerngarten lag. Daran grenzte ein Feldrain 
mit Kartoffel-, Raps-, Bohnen- und Getreidefeldern. Ein 
groBer Teil der ausgestellten pflanzen war in den Ge
wachshausern der BBA in Kleinmachnow, vor allem aber in 
Berlin-Dahlem angezogen warden. Ein zweiter Stand 
betraf den Vorratsschutz. Dort wurde eine GroBzahl der in 
der BBA gehaltenen Schadlinge gezeigt. 

Von 25. April bis 12. Oktober fand die lnternationale Gar
tenbauausstellung (IGA) auf einem 100 ha groBen Gelan
de in Rostock statt. Ein Besuchermagnet war der architek
tonisch ungewohnliche deutsche Pavilion ,,Biovision". Die 

BBA war bei der Konzeption und Umsetzung des ,,Gartens 
der Nutzlinge" maBgeblich beteiligt. 

Der Garten der Nutzlinge auf der IGA 

Nunmehr schon Tradition: Vom 20. bis 22. Juni veranstal
tete die ForschungRegion Braunschweig ihre ,;rage der 
Forschung". In Anlehnung an das Jahr der Chemie des 
BMBF wurde im Braunschweigischen Landesmuseum die 
Ausstellung ,,Chemie im Alltag - Alltag ist Chemie" prasen
tiert. Die BBA informierte unter dem Motto ,,Hollische 
Pilze contra gesunde Nahrung" uber die Gefahren, die fur 
Mensch und Tier entstehen konnen, wenn Pilzkrankheiten 
Getreidekorner mit Pilzgiften belasten. 

Tag der offenen Tur in Braunschweig 

Am Freitag, den 27. Juni 2003, fand in Braunschweig ein 
Tag der offenen Tur statt, der bis in den Abend hinein 
reichte. Ab 14:00 Uhr waren alle Tore und Turen geoffnet 
und die Besucher strtimten reichlich. Belohnt wurden 
Gaste und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abends 
mit Live-Musik in der alten Scheune. 

BroschOren 

Die Reihe der popularwissenschaftlichen Broschuren 
wurde fortgesetzt. Passend zur Grunen Woche wurden 
zwei Leporellos gedruckt: .,Straucher an Weg und Feld" 
und .,Krabbeltiere in Kuche und Keller". Zur IGA erschien 
das Leporello ,,Nutzlinge im Garten". Dazu wurden die 
Nutzlinge extra gezeichnet. Von diesen Broschuren sind 
inzwischen zehntausende verschickt warden. 

Die im Vorjahr gedruckte Broschure .,Was tun gegen Rat
ten und Hausmause" konnte leider nicht aktualisiert und 
neu gedruckt werden und ist inzwischen vergriffen. Je
doch veroffentlichte der Behrs Verlag in Hamburg die ge
samte Broschure in einem Sonderdruck fur seine Kunden. 

Unter fachlicher Federfuhrung der entsprechenden 
Institute wurde die Reihe zu wichtigen Schadlingen und 
Krankheiten mit der Rosskastanien-Miniermotte, dem 
Nematoden Meloidogyne hap/a als Schadling im okologi
schen Landbau, der Schwarzholzkrankheit der Rebe sowie 
der Wolligen Napfschildlaus fortgesetzt. 
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Tagungen, Kolloquien und Fachgesprache 

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der BBA
organisierten im Berichtsjahr zahlreiche Tagungen, Kollo
quien und Fachgesprache, von denen hier einige beispiel
haft aufgefuhrt sind: 

Am 12. und 13. Marz 2003 wurde in Hamburg die 76. Ar
beitssitzung des Oeutschen Pflanzenschutzdienstes 
durchgefuhrt. Die in der Regel Anfang Marz jeden Jahres 
abgehaltenen Sitzungen bringen die Amtsleiter der Pflan
zenschutzdienste der Lander unter Leitung des Prasiden
ten der BBA mit Wissenschaftlern aus Hochschulen, 
Fachhochschulen und Bundeseinrichtungen zusammen. 

Am 20. und 21. Mai 2003 fand in Braunschweig ein inter
disziplinares Symposium zum Thema ,,Bedrohung der bio
logischen Vielfalt durch invasive gebietsfremde Arten" 
statt. Unter den 100 Teilnehmern waren Vertreter der Res
sortforschungseinrichtungen, von Universitaten, des Bun
desamtes fur Naturschutz und der Fachbehorden der Lan
der fur Pflanzenschutz und Naturschutz sowie Wirt
schaftsbeteiligte des Gartenbaus und Experten von Con
sulting-Unternehmen. Die Tagung wurde von Herrn 
Staatssekretar MOiier eroffnet. 

Das neunte Fachgesprach zum Pflanzenschutz im Okolo
gischen Landbau zum Thema ,,Zur Anwendung von 
Schwefel als Pflanzenschutzmittel - Praxiseinsatz, Ne
benwirkungen und Zulassung" wurde am 22. Mai 2003 
in der BBA in Kleinmachnow veranstaltet. Im neunten 
Fachgesprach dieser seit 1998 in der BBA etablierten Reihe 
ging es um Schwefel, der z. B. im okologischen Obst-, 
Wein- und Hopfenbau gegen Echte Mehltaupilze und 
schadliche Milbenarten eine breite Anwendung findet. 
Auch im GemOse- und Zierpflanzenbau werden Schwefel
praparate als Fungizide angewendet. 

Am 3. Juni 2003 wurde im lnstitut fur biologischen Pflan
zenschutz der BBA in Darmstadt ein Fachgesprach zum 
Thema ,,Einfuhr und Freisetzung gebietsfremder Nutz
lingsarten" durchgefuhrt. Im Mittelpunkt des Fachge
sprachs standen Fragen, die beim Einsatz gebietsfremder 
NOtzlinge, d. h. Rauber und Parasiten zur Bekampfung von 
Schadlingen, zum Zwecke des Pflanzenschutzes in 
Deutschland auftreten konnen. Die Klarung dieser Fragen 
erfolgt in Vorbereitung einer gesetzlichen Regelung fur 
die Freisetzung solcher Arten in Deutschland. 

Am 24. und 25. Juni fand in Braunschweig eine Fachta
gung zur ,,Rosskastanien-Miniermotte" statt. 60 Exper
tinnen und Experten von Bund, Landern und Kommunen 
sowie Vertreter von Universitaten und aus der lndustrie 
diskutierten aktuelle Forschungsergebnisse zur Befallsre
gulierung bei der Rosskastanien-Miniermotte. 

Mit einer Festveranstaltung ehrte die BBA am 8. Juli 2003 
ihren ehemaligen Prasidenten, Prof. Dr. Gerhard Schuh
mann, der am 7. Juni 2003 sein 80. Lebensjahr vollendete. 
Prof. Schuhmann leitete die Biologische Bundesanstalt von 
1970 bis 1988. An dem Festkolloquium in Braunschweig 
nahmen etwa 80 Gaste teil. 

Vom 27. bis 29. August 2003 fand in Berlin das zweite 
internationale Symposium zum Thema ,,Pflanzenge
sundheit im urbanen Grun" statt, das von der BBA ge
meinsam mit dem Pflanzenschutzamt Berlin und der Tech
nischen Fachhochschule Berlin organisiert wurde. Die Ta
gung mit Ober 150 Teilnehmern aus 26 Landern wurde 
von Frau Bundesministerin Renate KOnast eroffnet. 

Eine positive Resonanz fand auch der internationale Work
shop zum Thema ,,Invasive gebietsfremde Arten und 
das lnternationale PflanzenschutzObereinkommen 
(IPPC)", der vom 22. bis 26. September in Braunschweig 
stattfand. Der Workshop wurde im Rahmen eines bilate
ralen Fends mit der FAO zur Ernahrungssicherung mit 
200.000 € vom BMVEL finanziert. Die Organisation erfoig
te durch das IPPC-Sekretariat bei der FAO in Zusam
menarbeit mit der BBA in Braunschweig. Der Workshop 
wurde von Herrn Parlamentarischen Staatssekretar Dr. Ge
rald Thalheim eroffnet. 104 Experten aus 58 Staaten disku
tierten die Probleme, die durch invasive gebietsfremde 
Arten fur Pflanzen und im Hinblick auf eine nachhaltige 
Ernahrungssicherung entstehen konnen und orientierten 
sich Ober Moglichkeiten und MaBnahmen, um effizient 
gegen invasive gebietsfremde Arten vorzugehen. 

Vom 8. bis 9. Oktober 2003 organisierte die BBA in Berlin
Dahlem eine Vortragsveranstaltung Ober die Ergebnisse 
laufender Projekte des ,,Bundesprogramms Okologischer 
Landbau" im Bereich Pflanzenschutz. Im Rahmen des 
,,Bundesprogramms Okologischer Landbau" wurden ver
schiedene Projekte im Bereich Pflanzenschutz an Hoch
schulen, Ressortforschungseinrichtungen des BMVEL, pri
vatwirtschaftliche Unternehmen und Verbande vergeben. 
Die Veranstaltung mit insgesamt 88 Teilnehmern gab 
einen kurzen und pragnanten Oberblick Ober die bislang 
erreichten Ergebnisse. 

Vom 22. bis 23. Oktober 2003 veranstaltete die BBA in 
Berlin-Dahlem ein deutsch-tschechisches Fachgesprach 
zum Thema ,,Mykotoxine". Die Veranstaltung stand unter 
der Schirmherrschaft der Deutschen und der Tschechi
schen Phytomedizinischen Gesellschaft. Im Mittelpunkt 
der Vortrage und der ausfOhrlichen Diskussion standen 
Fragen zur Analytik und dem Vorkommen von Mykotoxi
nen in Ernte- und Verarbeitungsprodukten sowie dem 
Nachweis Mykotoxin bildender Pilze und moglichen 
Vermeidungsstrategien. 

Am 4. und 5. November 2003 fand im lnstitut fur biologi
schen Pflanzenschutz der BBA in Darmstadt das zweite 
Fachgesprach zum biologischen Pflanzenschutz statt. Das 
Thema der Veranstaltung lautete ,,Maikafer und ver
wandte Scarabaeiden in Deutschland: Vorkommen, 
Monitoring und Bekampfungserfahrungen". 

Weitere lnformationen zu Beteiligungen der BBA an 
Messen und Ausstellungen finden sich in der Rubrik 
,,Presse- und Offentlichkeitsarbeit" dieses Berichtes. 



Wissenschaftlicher Beirat 

Zu Fragen der Forschung sowie der weiteren ihr ubertra
genen Aufgaben wird die BBA durch einen Wissenschaft
lichen Beirat beraten, der 14 Mitglieder umfasst. Die Bei
ratsmitglieder werden vom Bundesministerium fur Ver
braucherschutz, Ernahrung und Landwirtschaft fur die 
Dauer von funf Jahren berufen. 

Zu den Sitzungen werden als standige Gaste Vertreter des 
Ministeriums und die Prasidenten des Bundessortenam
tes, der Bundesforschungsanstalt fur Landwirtschaft und 
der Bundesanstalt fur Zuchtungsforschung an Kultur
pflanzen eingeladen. 

Folgende Mitglieder gehorten dem Wissenschaftlichen 
Beirat der BBA im Berichtsjahr an: 

Prof. Dr. F. FUHR 
lnstitut fur Radioagronomie im Forschungszentrum Julich, 
Julich (Vorsitzender) 

J. ALTBROD
Leiter der Abteilung Produktsicherheit der BASF Aktien
gesel!schaft, Limburgerhof

Minister Uwe BARTELS 
Niedersachsisches Ministerium fur Ernahrung, Landwirt
schaft und Forsten, Hannover 

Dr. A. B0CHTING 
KWS Kleinwanzlebener Saatzucht AG, Einbeck 

K. J. HACKE 
Prasident der Landwirtschaftskammer Hannover, 
Hannover 

Prof. Dr. W. KLEIN 
Leiter des Fraunhofer-lnstituts fur Umweltchemie und 
Okotoxikologie, Schmallenberg-Grafschaft 

Dr. F. LOUIS 
Staatliche Lehr- und Forschungsanstalt fur 
Landwirtschaft, Weinbau und Gartenbau, Neustadt an 
der Weinstraf3e 

Dr. G. MEINERT 
Leiter der Landesanstalt fur pflanzenschutz, Stuttgart 
(stellvertretender Vorsitzender des Wissenschaftlichen 
Beirats) 

Dr. Caroline MOHRING 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Dresden 

Siglinde PORSCH 
Geesthacht 

Prof. Dr. M. SCHENK 
Prasident der Deutschen Gartenbauwissenschaftlichen 
Gesellschaft, Hannover 

Dr. H.J. SCHROTER 
Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden
Wurttemberg, Freiburg 

Prof. Dr. J. SIMON 
Universitat Luneburg, 
Forschungszentrum Biotechnologie & Recht, Luneburg 

Prof. Dr. J. ZEDDIS 
lnstitut fur landwirtschaftliche Betriebslehre der 
Universitat Hohenheim, Stuttgart. 
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Wissenschaftliche Zusammenarbeit 

Zusammenarbeit mit anderen Anstalten, lnstituten 
und Organisationen; Lehrtatigkeit 

a) lnlandische Einrichtungen

Die Biologische Bundesanstalt fur Land- und Forstwirt
schaft arbeitet eng zusammen mit Ministerien, Dienst
stellen und Forschungseinrichtungen des Bundes und der 
Lander. Besonders intensive Zusammenarbeit besteht mit 
den anderen Bundesforschungsanstalten im Geschaftsbe
reich des Bundesministeriums fur Verbraucherschutz, Er
nahrung und Landwirtschaft (BMVEL), dem Bundesamt 
fur Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), 
dem Umweltbundesamt (U BA), dem Bundesinstitut fur 
R1sikobewertung (BfR), dem Robert-Koch-lnstitut (RKI}, 
dem Bundessortenamt (BSA) und den Pflanzenschutz
diensten der Lander. 

Zwischen der BBA und den Universitats-, Hochschul- und 
Fachhochschulinstituten, insbesondere den Vertretern des 
Fachgebietes Phytopathologie und Pflanzenschutz, be
steht ebenfalls eine enge Zusammenarbeit. Die Wissen
schaftler/innen dieses Bereiches nehmen an den regel
maBig einmal im Jahr durchgefuhrten Arbeitssitzungen 
des Deutschen Pflanzenschutzdienstes teil. Wissenschaft
liche Mitarbeiter/innen der BBA halten Vorlesungen an 
Universitaten und Hochschulen und fuhren Obungen und 
Seminare durch. 

Folgende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der 
Biologischen Bundesanstalt fur Land- und Forstwirtschaft 
wirkten im Berichtsjahr 

als auBerplanmaBiger Professor: 

Prof. Dr. rer. nat. habil. H. BACKHAUS 
Technische Universitat Braunschweig 
Fachbereich Biotechnologie 

Dir. u. Prof. Prof. Dr. forest. habil. A. WULF 
Universitat Gottingen 
Forstwissenschaftliche Fakultat 

Wiss. Oberrat Prof. Dr. agr. W. ZELLER 
Universitat Hannover 
Fachbereich Gartenbau 

Dir. u. Prof. Prof. Dr. sc. agr. habil. P. ZWERGER 
Universitat Hannover 
Fachbereich Gartenbau 

als Honorarprofessor: 

Dir. u. Prof. Prof. Dr. agr. W. PESTEMER 
Humboldt-Universitat zu Berlin 
Fachgebiet Phytomedizin 

Dir. u. Prof. Prof. Dr. rer. nat. habil. G. DEML 
Humboldt-Universitat zu Berlin 
Fachgebiet Phytomedizin 

als Privatdozent: 

Wiss. Rat Dr. rer. nat. W. BUCHS 
Technische Universitat Braunschweig 
Fachbereich Biologie 

Wiss. Direktor Dr. agr. habil. B. FREIER 
Universitat Halle/Wittenberg 
lnstitut fur Pflanzenzuchtung und Pflanzenschutz 

Wiss. Oberrat Dr. agr. rer. nat. habil. W. JELKMANN 
Universitat Heidelberg 
Fakultat fur Biowissenschaften 

Wiss. Oberrat Dr. agr. habil. S. KUHNE 
Humboldt-Universitat zu Berlin 
Fachbereich Okologie der Agrarlandschaften 

Wiss. Oberrat Dr. rer. nat. habil. F. NIEPOLD 
Technische Universitat Braunschweig 
Fachbereich Mikrobiologie 

Dir. u. Prof. 
Prof. Dr. rer. nat. Dr. agr. habil. C. REICHMUTH 
Technische Universitat Berlin 
lnstitut fur Lebensmitteltechnologie II 
Getreidetechnologie 



Wiss. Oberratin Dr. rer. nat. habil. Kornelia SMALLA 
Technische Universitat Braunschweig 
Fachbereich Biowissenschaften und Psychologie 

als Lehrbeauftragte(r): 

Wiss. Rat Dr. rer. nat. C. ADLER 
Freie Universitat Berlin 
lnstitut fur Zoologie 
Technische Universitat Berlin 
lnstitut fur Lebensmittelchemie 

Dr. rer. nat. M. FROST 
Technische Fachhochschule Berlin 
Fachbereich Chemie und Biotechnologie 

Dipl.-Biol. G. HAGEDORN 
Freie Universitat Berlin 
Fachbereich Biologie 

Wiss. Oberrat Dr. rer. nat. A. KOLLAR 
Universitat Heidelberg 
Fakultat fur Biowissenschaften 

Wiss. Direktorin Dr. agr. Helgard I. NIRENBERG 
Fachhochschule fur Technik und Wirtschaft Berlin 

Dir. u. Prof. 
Prof. Dr. rer. nat. Dr. agr. habil. C. REICHMUTH 
Humboldt-Universitat zu Berlin 
Landwirtschaftlich-Gartnerische Fakultat 
lnstitut fur Grundlagen der pflanzenbauwissenschaften 
Fachgebiet Pytomedizin/Vorratsschutz 

Dr. rer. hort. Ellen RICHTER 
Universitat Hannover 
Fachbereich Gartenbau 

Wiss. Direktor Dr. rer. nat. J. SCHIEMANN 
Technische Universitat Braunschweig 
Fachbereich Biowissenschaften und Psychologie 
Universitat Luneburg 
Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 

Wiss. Direktor Dr. agr. H.-J. VETTEN 
Universitat Gottingen 
Fachbereich Agrarwissenschaft 

Wiss. Oberratin Dr. rer. nat. Heidrun VOGT 
Universitat Heidelberg 
Fakultat fur Biowissenschaften 

als Gastprofessor: 

Dir. u. Prof. Prof. Dr. agr. W. PESTEMER 
Universitat Zhejiang, Volksrepublik China 

Dir. u. Prof. 
Prof. Dr. rer. nat. Dr. agr. habil. C. REICHMUTH 
National Universitat von Rosario/ Argentinien 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Biologischen 
Bundesanstalt fur Land- und Forstwirtschaft haben im Be
richtsjahr in zahlreichen Arbeitsgruppen mitgewirkt und 
waren fur Behorden und Organisationen als Sachverstan
dige tatig. 

b) Auslandische und internationale Einrichtungen

Fur den wissenschaftlichen Austausch in den Bereichen 
Pflanzenschutz und Phytomedizin unterhalt die Biologi
sche Bundesanstalt fur Land- und Forstwirtschaft interna
tionale Beziehungen zu Fachorganisationen und auslandi
schen Hochschulen in der ganzen Welt. Im internationalen 
Bereich des Pflanzenschutzes bestehen Verbindungen zur 
Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ), zur 
Deutschen Stiftung fur internationale Entwicklung (DSE), 
zu den Gremien der Europaischen Union (EU), zur Eu
ropean and Mediterranean Plant Protection Organization 
(EPPO), zur Food and Agriculture Organization (FAO) der 
Vereinten Nationen und der International Association of 
Agricultural Librarians and Documentalists (IAALD). 

Aufgrund bilateraler Absprachen besteht eine enge wis
senschaftlich-technische Zusammenarbeit im Bereich der 
Agrarforschung mit folgenden Landern: Agypten, Austra
lien, Argentinien, Belgien, Brasilien, Chile, China, Danemark, 
Frankreich, Georgien, Griechenland, GroBbritannien, Iran, 
Israel, Kanada, Neuseeland, Niederlande, 6sterreich, Polen, 
Russland, Saudi-Arabien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Su
dan, Tschechien, Turkei, Ukraine, Ungam, USA und Zypern. 
Zahlreiche auslandische Wissenschaftler und Delegationen 
besuchten die Bundesanstalt. Das lnformationszentrum 
fur Phytomedizin der Biologischen Bundesanstalt beteiligt 
sich durch Zulieferung von Daten am internationalen 
Agrardokumentationssystem AGRIS der FAQ in Rom. Die 
Bibliothek ist Mitglied des internationalen Bibliotheksnet
zes AGLINET. 
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Veroffentlichungen 

Amtliche pflanzenschutzbestimmungen 1>

Neue Falge. Sammlung internationaler Verordnungen 
und Gesetze zum Pflanzenschutz. Erscheinen nach Bedarf 
5 Hefte bilden einen Band. 2003 erschienen Band 71, 
Heft 1 bis 3 (Auflage jeweils 420). 

Bekanntmachungen der Biologischen Bundesanstalt 
fur land� und Forstwirtschaft 1> 

Bekanntmachungen i.iber die Zulassung von Pflanzen
schutzmitteln und die Anerkennung von Pflanzenschutz
geraten und -gerateteilen. 2003 erschienen Heft 113 bis 
116 (Auflage jeweils 700). 

Berichte aus der Biologischen Bundesanstalt fur Land
und Forstwirtschaft 11

Heft 118: Kuhne, S.; Friedrich, B. (Bearb.): pflanzen
schutz im okologischen Landbau - Probleme 
und Losungsansatze - Siebtes Fachgesprach 
am 6. Juni 2002 in Berlin-Dahlem. Alternati
ven zur Anwendung von Kupfer als Pflanzen
schutzmittel. Forschungsstand und neue Lo
sungssatze, 69 S. 

Heft 119: Moll, E.; Stauber, T. (Bearb.): Workshop Da
tenmanagement, 63 S. 

Heft 120: Kross, G. M. (Bearb.): Lesefassungen von 
pflanzenschutzgesetz und pflanzenschutz
mittelverordnung, 46 S. 

Heft 121: Knuth, P.; Lauenstein, G.; lpach, U.; Braasch, 
H.; Muller, J.: Untersuchungsmethoden fur 
pflanzenparasitare Nematodenarten, die in 
Deutschland von Rechtsvorschriften betroffen 
sind, 48 S. 

Heft 122: Ro8berg, D.: NEPTUN 2001 - Erhebung von 
Oaten zum tatsachlichen Einsatz chemischer 
Pflanzenschutzmittel im Obstbau, im Hopfen 
und in Erdbeeren, 24 S. und Anhang. 

Heft 123: Kuhne, S.; Friedrich, B. (Bearb.): Pflanzen
schutz im okologischen Landbau - Probleme 
und Losungsansatze - Neuntes Fachgesprach 
am 22. Mai 2003 in Kleinmachnow. Zur An
wendung von Schwefel als pflanzenschutz
mittel - Praxiseinsatz, Nebenwirkungen und 
Zulassung, 44 S. 

Gerateprufberichte der Biologischen Bundesanstalt fur 
Land- und Forstwirtschaft 11 

Berichte i.iber gepri.ifte Pflanzenschutz- und Vorrats
schutzgerate und -gerateteile; Die Geratepri.ifberichte 
sind als pdf-Datei im lnternetangebot der BBA abrufbar: 
http://www.bba.de im Bereich Veroffentlichungen. 

pflanzenschutzmittel-Verzeichnis als Teil der 
.,Beschreibenden pflanzenschutzliste" 1>

Verzeichnis der zugelassenen Pflanzenschutzmittel, 
51. Auflage 2003/2004:
Teil 6: Anerkannte pflanzenschutzgerate

Mitteilungen aus der Biologischen Bundesanstalt fur 
Land- und Forstwirtschaft 3) 

Wissenschaftliche Veroffentlichungen aus den lnstituten 
der Biologischen Bundesanstalt (Erscheinen nach Bedarf. 
Auflage unterschiedlich). 2003 erschienen: 

Heft 392: Hallmann, J.: Biologische Bekamptung pflan
zenparasitarer Nematoden mit antagonisti
schen Bakterien. ISBN 3-930037-08-4. 1285., 
38 Tab., 49 Abb., € 14,95. 

Heft 393: Buchs, W.: Grunlandmanagement nach Um
setzung der Agenda 2000 - Probleme und 
Perspektiven fur Landwirtschaft und Natur
schutz. Grassland management after transla
tion of the Agenda 2000 into action - prob
lems and perspectives for agriculture and na
ture conservation. ISBN 3-8263-3369-1. 224 S., 
47 Tab., 78 Abb., € 19,95. 

Heft 394: Balder, H.; Strauch, K.-H.; Backhaus, G. F.: 
Second International Symposium on Plant 
Health in Urban Horticulture Berlin, Germany, 
August 27-29, 2003. ISBN 3-930037-07-6. 
304 S., div. Tab., div. Abb., € 25,95. 

Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutz
dienstes 21 

Wissenschaftliche Aufsatze, Berichte und Nachrichten zu 
aktuellen Fragen und Problemen des pflanzenschutzes 
und benachbarter Disziplinen. Erscheint monatlich 
(Auflage 1.300). 2003 erschien Jahrgang 55 mit insgesamt 
300 S. 

Jahresbericht der Biologischen Bundesanstalt fur 
Land- und Forstwirtschaft 3l 

Bericht uber Personal, Organisation, Arbeitsschwerpunkte 
und Veroffentlichungen Ober abgeschlossene Forschungs
vorhaben der BBA. Erscheint jahrlich (Auflage 2.000), 
2003 erschien der Jahresbericht 2002, 182 S. 

Faltblatter und Broschuren 3> 

Einblicke, Faltblatt zur Arbeit der Biologischen Bundesan
stalt, Text und Layout: G. Nachtigall. 

Nutzlinge im Garten, Autor: G. Nachtigall. 

Krabbeltiere in Kuche und Keller, Autoren: W. Wohlers, C. 
Adler. 



Straucher an Weg und Feld, 
Autoren: S. Kuhne, W. Wohlers. 

Schwarzholzkrankheit der Rebe (Bois noir), 
Autoren: M. Langer, M. Maixner. 

Eine Gefahrdung fur den Streuobstbau: Der Feuerbrand. 
Eine Untersuchung im Rahmen des Bundesprogramms 
bkologischer Landbau, Text und Layout: P. Laux. 

Wollige Napfschildlaus Pulvinaria regalis, 
Autoren: T Schroder, A. Wulf, E. Richter. 

Krankheiten und Schadlinge an Geholzen, Rosskastanien
Miniermotte Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 
Autoren: L. Pehl, R. Kehr, A. Wulf. 

Ein bedeutender Schadling im okologischen Landbau: 
Meloidogyne hap/a Chitwood, 1949 (Nordlicher Wurzel
gallennematode), Autor: J. Hallmann. 

Datenbanken und lnformationen im Internet 

lnternetangebot der Biologischen Bundesanstalt fur 
Land- und Forstwirtschaft http://www.bba.de 

Aktuelle lnformationen Ober die Aufgaben der BBA und 
deren Institute, zu laufenden Projekten, Berichte und 
Auskunfte zu Pflanzenschutz, Pflanzengesundheit sowie 
Gentechnik, Presseinformationen und Veranstaltungen. 

Datenbank PHYTOMED 

Datenbank fur Phytomedizin (Pflanzenkrankheiten und 
pflanzenschutz mit Vorratsschutz). 456.000 Zitate aus der 
internationalen wissenschaftlichen Literatur 1965-1995. Im 
Internet http://www.bba.de/phytomed/phytomed.htm 
oder Suchauftrage an das lnformationszentrum Phyto
medizin der BBA, Konigin-Luise-Str. 19, 14195 Berlin. 

Datenbank PHYTOMED-Select 

Datenbank fur deutsche und deutschsprachige Zeitschrif
ten, Literatur internationaler Monographien und Kongres
se aus der Sicht der Phytomedizin (pflanzenkrankheiten 
und pflanzenschutz mit Vorratsschutz). 19.300 Zitate seit 
1996. Im Internet: http://www.bba.de/ pmselect/pmse
lect.htm oder Suchauftrage an das lnformationszentrum 
Phytomedizin der BBA, Konigin-Luise-Str. 19, 14195 Berlin. 

Bezug der Veroffentlichungen: 

1> Saphir Verlag, GutsstraBe 15, 38551 Ribbesbuttel,
(http://www.saphirverlag.de)

2> durch den Buchhandel oder vom Verlag Eugen Ulmer,
Postfach 7005 61, 70574 Stuttgart
(http://www.ulmer.de)

3) Biologische Bundesanstalt fur Land- und Forstwirt
schaft, Pressestelle, Messeweg 11/12, 38104 Braun
schweig. E-Mail: pressestelle@bba.de. Versand gegen
adressierten und frankierten Ruckumschlag (Brief
porto; Jahresbericht 2,20 Euro). Download unter
http://www.bba.de.

Veroffentlichungen der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter 

Abdel-Alim, A. /.; Mikhail, M. S.; Barakat, F. M.; Laux, P.; 

Zeller, W.: Biological control of Erwinia carotovora subsp. 
carotovora on potatoes by fluorescent pseudomonads 
and Bacillus subtilis. In: Schmitt, A.; Mauch-Mani, B.(eds.): 
Induced resistance in plants against insects and diseases. 
Proceedings of the meeting at Wageningen, The Nether
lands, 26-28 April 2001. Dijon: INRA, Bull. OILB srop : IOBC 
wprs bull. 2002, 25(6), 139-144. 

Abde/gader, H.; Hassan, S. A.: Side effects of plant pro
tection products on Trichogramma cacoeciae Marchal 
(Hym. Trichogrammatidae). In: Vogt, H.; Heimbach, U. 
(eds.): Pesticides and beneficial organisms. Proceedings of 
the meeting at San Michele All'Adige, Trento, Italy, 3-6 
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