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I. Aufgaben

An dem Bemi.ihen der deutschen Landwirtschaft, Produkte von guter Qualitat bei stabilen 
Preisen for den Verbraucher zu alien J ahreszeiten sicherzustellen, hatte der Pflanzen
schutz seit jeher einen hervorragenden AnteiL Mit den steigenden Anforderungen an die 
Reinheit der Produkte und den Schutz der Umwelt wird der Ausschaltung unerwi.inschter 
Nebenwirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf Mensch, Tier und Umwelt zunehmend 
Rechnung getragen. 

Die Aufgaben der Biologischen Bundesanstalt for Land- und Forstwirtschaft ergeben sich 
vor allem aus dem Pflanzenschutzgesetz in der Fassung vom 2. Oktober 1975 (Bundesge
setzblatt I S. 2591 ). Zu ihnen gehoren: 

Die Unterrichtung und Beratung der Bundesregierung auf den Gebieten des Pflanzen
schutzes und des Vorratsschutzes, insbesondere die Erarbeitung von Entscheidungs
hilfen for einschfagige Rechtsvorschriften; 

das Studium der tierischen Schadlinge (Insekten, Milben, Schnecken, Nagetiere usw.) 
und der Erreger von Pflanzenkrankheiten (Pilze, Mykoplasmen, Bakterien, Viren) so
wie die Entwicklung von geeigneten Bekampfungsverfahren; 

die Erforschung der Epidemiologie von Krankheitserregern und des Massenwechsels 
von Schadlingen. Diese Untersuchungen schaffen die wissenschaftlichen Grundlagen 
for eine zuverlassige Vorhersage und damit for den Warndienst sowie for Mal?inahmen 
der Pflanzenquarantane; 

die Erforschung der Unkrauter und der zu ihrer Bekampfung geeigneten Mittel und 
Verfahren; 

die Erforschung der Wirkungsweise und Einsatzmoglichkeiten von Pflanzenschutz
mitteln sowie ihrer Nebenwirkungen in der Umwelt; 

die Erforschung der Resistenz von Schadorganismen gegen Pflanzenschutzmittel; 

die Bearbeitung der sich aus dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ergebenden Ri.ick
standsprobleme im Hinblick auf die Gesundheit von Mensch und Tier und die Forde
rungen der Hygiene, wie sie z. B. durch die Lebensmittelgesetzgebung vorgeschrieben 
sind; 

das Studium der nati.irlichen Feinde von Krankheitserregern und Schadlingen mit dem 
Ziel ihrer Nutzanwendung bei der biologischen Schadlingsbekampfung; 

die Resistenzforschung, insbesondere die Resistenzpri.ifung, also die Pri.ifung der Kul
turpflanzensorten auf Widerstandsfahigkeit gegen tierische Parasiten und Krankheits
erreger, in enger Zusammenarbeit mit der Resistenzziichtung; 

die Bearbeitung der vielseitigen Probleme der durch nichtparasitare Ursachen verschie
denster Art (Ernahrungsstorungen, Luftverunreinigungen, klimatische Faktoren, Kul
turfehler) an Kulturpflanzen auftretenden Schaden; 

die Suche nach Moglichkeiten, das Auftreten von Schaden durch pflanzenhygienische, 
insbesondere pflanzenbauliche und fruchtfolgetechnische Mal?inahmen zu vermeiden; 

die Bearbeitung der zahlreichen Probleme des Vorratsschutzes. 

Zu den Dienstleistungen gehort ferner die Diagnose unbekannter Krankheitsursachen der 
Pflanzen und die Beratung der Pflanzenschutzdienststellen der Lander sowie die Koordi
nation bundeseinheitlicher Interessen auf dem Gebiet des Pflanzenschutzes. 

Die Sammlung und Vermittlung der wissenschaftlichen Literatur iiber Pflanzenkrankhei
ten, Schadlinge und Pflanzenschutz erfolgt durch die Spezialbibliotheken in Berlin und 
Braunschweig. Ihre Auswertung aus den zahlreichen Fachzeitschriften und -biichern der 
ganzen Welt (zur Zeit erscheinen mehr als 35 OOO Veroffentlichungen jahrlich!) durch die 
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Dokumentationsstelle der Bundesanstalt erlaubt eine schnelle und fachspezifische Infor
mation der Wissenschaftler in Forschung und Praxis. Besondere Aufmerksamkeit wird 
Dienstleistungen fur die Entwicklungshilfe gewidmet. 
Eine Dienststelle der Bundesanstalt befa6t sich mit der Sammlung und Auswertung der 
im In- und Ausland erlassenen Gesetze und Verordnungen auf den Gebieten des Pflanzen
schu tzes und der Pflanzenbeschau. Ihre Arbeit ist for die mit der Ein- und Ausfuhr von 
Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen zusammenhangenden Fragen von groBer Bedeutung. 

Neben den genannten Forschungsaufgaben hat die Bundesanstalt als Bundesoberbehorde 
auch administrative Aufgaben erheblichen Umfanges. Die wichtigsten sind die Priifung, 
Zulassung und Uberwachung von Pflanzenbehandlungsmitteln sowie die Priifung von 
Pflanzenschutzgeraten und -verfahren. Pflanzenbehandlungsmittel diirfen gewerbsrnaBig 
nur vertrieben und eingeftihrt werden, wenn sie von der. Bundesanstalt nach eingehender 
Priifung zugelassen worden sind. 
In Berlin-Dahlem ist eine Fachgruppe fur Chemikalienpriifung gegriindet worden, die sich 
nach Inkrafttreten des Chemikaliengesetzes am 1. Januar 1982 an der Bewertung von 
Chemikalien beteiligen wird. 
Eine wichtige Aufgabe ist die Beteiligung an Pflanzenschutzprojekten in Entwicklungs
landem. Seit mehreren Jahren sind stindig einige Wissenschaftler der Bundesanstalt an 
solchen Projekten beteiligt. 

II. Organisation und Personal

Anschriften: 

a) Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig; Tel. (0531) 3991

b) Konigin-Luise-Strafle 19, 1000 Berlin 33 (Dahlem);Tel. (030) 83041 

Gliederung und personeile Besetzung 

Leitung: 
Prasident und Professor Prof. Dr. agr. Gerhard Schuhmann 

Wissenschaftlicher Mitarbciter: Dr. sc. agr. Bernhard Hiimme 

Hauptverwaltung: Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 
Leiter: Oberregierungsrat Kurt Ehm 

Institute: 

Institut fiir Pflanzenschutz in Ackerl>au und Griinland 

Arbeitsgruppe Braunschweig 
Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 

Leiter: Direktor und Professor Dr" rer. n at. Friedrich Schutte, Zoologe 

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Gerhard Bartels, Phytopathologe, 
Dr. rer. nat. Eva Fuchs, Phytopathologin, Prof. Dr. Joseph Kuc, Biochemiker (bis 30. 8. 1981) als 
Preistrager der Alexander-von-Humboldt-Stiftung, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Eduard Langer
feld, Phytopathologe, Wissenschaftliche Oberratin Dr .. rer. nat. Barbel Schober, Biologin, Dipl.-Landw. 
Ulrike Simon, Phytopathologin (Vergtitung aus GFP-Mitteln), Konrad Stolle, Diplombiologe (Dok
torand) 

AuBenstelle Kitzeberg 
SchloBkoppelweg 8, 2305 Heikendorf tiber Kiel 

Leiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Wilhelm Kruger, Phytopatho loge 

Wissenschaftliche Mitru:beiter: Wissenschaftlicher Rat Dr. rer. nat. Thies Basedow, Zoologe, Dr. rer. 
nat. Walther Brulez, Dipl.-Biologe (Vergtitung aus Haushaltsmitteln bis 31. 12. 1980, ab 1. 4. 1981 
aus DFG-Mitteln), Dipl.-Biologe Wolfgang Liedtke, Diplom-Bio loge (ah 1. 9. 1981 1/2 Stelle), Wissen-
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schaftlicher Oberrat Dr. agr. Horst Mielke, Phytopathologe, Dipl.-Biologe Harald Rzehak, Diplom-Bio· 
loge (ab l. 9. 1981 1/2 Stelle), Dr. rer. nat. John-Bryan Speakman, Phytopathologe (Vergiitung aus 
DFG-Mitteln), Wissenschaftlicher Oberrat Dr. sc. agr. Amulf Teuteberg, Phytopathologe, Dipl.-Ing. 
agr. lngo Wittern, Diplom-Agraringenieur (Vergiitung durch Universitat Gottingen), Wissenschaftlicher 
Rat Dr. agr. Wolfgang Zeller, Phytopathologe 

Institut fiir Pflanzenschutz im Gemiisebau 

Marktweg 60, 5030 Htirth-Fischenich 

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

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dipl.-lng. agr. Martin Hommes, Entomologe, Wissenschaftlicher Ober
rat Dr. sc. agr. Peter Mattusch, Phytopathologe 

lnstitut fur Pflanzenschutz im Obstbau 

Schwabenheimer StraBe 101, Postfach 73, 6901 Dossenheim tiber Heidelberg 

Leiter: Direktor und Professor Dr. rer. nat. Alfred Schmidle, Mykologe 

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Nahid Beheshti (Gastwissenschaftlerin vom 14. 4. bis 9. ll. 1981, Sti· 
pendium der Deutschen Stifung fur Entwicklungshilfe), Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Erich 
Dickier, Entomologe, Dr. James M. Duncan (Ph. D.), Phytopathologe (bis 31. 3. 1981 ), Wilfried Has· 
selbach, Diplom-Biologe (Vergtitung aus BMFT-Mitteln ab 5. 10. 1981), Wissenschaftlicher Direktor 
Dr. phi!. nat. Herbert Krczal, Zoologe, Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Ludwig Kunze,Diplom
Biologe, Monica Leoni-Ebeling, Diplom-Landwirtin (Stipendium der Krupp-Stiftung ab 1. 10. 1981), 
Ulrike Schaper, Dipl.-Ing. agr. (Vergtitung aus DFG-Mitteln bis 30.6. 1981), Adam Schmitt, Diplom
Biologe (Vergtitung aus BMFT-Mitteln vom l .  3. bis 31.8.1981), Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. 
Erich Seemiiller, Phytopathologe, Annelie Weiske-Benner, Diplom-Biologm (Vergtitung aus DFG
Mitteln), Wolfgang Zimmermann, Diplom-Biologe (Vergtitung aus DFG-Mitteln) 

Institut fiir Pflanzenschutz im Weinbau 

BrtiningstraBe 84, 5550 Bernkastel-Kues 

Leiter: Direktor und Professor Dr. der Bodenkultur Wilhelm Gartel, Phytopathologe 

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Wolf Dieter Englert, Entomologe, Dr. rer. nat. Bernhard 
Ho

l
z, Diplom-Biologe, Juliane Kettner, Diplom-Agraringenieurin, Dr. rer. nat. Horst Diedrich Mohr, 

Diplom-Biologe (Vergiitung aus Mitteln des Umweltbundesamtes), Wissenschaftlicher Direktor Dr. sc. 
agr. Gunther Stellmach, Phytopathologe 

Institu t fiir Pflanzenschu tz im Zierpflanzenbau 

Konigin-Luise-Str. 19, 1 OOO Berlin 33 

Leiter: Direktor und Professor Prof. Dr. rer. hort. Walter Sauthoff, Phytopathologe 

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Volkhard Kollner, Zoologe, 
Dr. rer. nat. Mechthild Sttiben, Zoologin (bis 28. 2. 1981) 

Institut fiir Pflanzenschutz im Forst 

Kasseler StraBe 4, 3510 Hann. Miinden 

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

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Karl Rack, Mikrobiologe, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. 
rer. nat. Rolf Siepmann, Mikrobiologe 

Institu t fiir U nkrau tforschung 

Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 

Leiter: Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Georg Maas, Biologe 

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Beate Eckert, Dipl.·lng, agr., Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. 
Thomas Eggers, Botaniker, Dr. rer. hort. Hans-Peter Malkomes, Phytopathologe, Wissenschaftlicher 
Oberrat Dr. agr. Peter Niemann, Phytopathologe, Wissenschaftlicher Rat Dr. agr. Wilfried Pestemer, 
Phytopathologe, Claudia Wulff, Diplom-Biologin 
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lnstitu t fiir nichtparasitiire Pflanzenkrankheiten 

Konigin-Luise-StraBe 19, 1000 Berlin 33 

Leiter: Direktor und Professor Prof_ Dr. agr. Adolf Kloke, Agrikulturchemiker 

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Friedbernd Geike, Biochemiker, Wissenschaftlicher Oirek
tor Dr. rer. nat. Hans-Otfried Leh, Botaniker, Dipl.-lng. Hilmar Schadel, Garten- und Landschaftsge
stalter, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Gunter Schonhard, Chemiker 

lnstitut fur Viruskrankheiten der Pflanzen 

Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 
Leiter: Direktor und Professor Dr. rer. nat. Hans Ludwig Paul, Dipl.-Biologe, Botaniker 

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. Daniel Adomako (Alexander-von-Humboldt-Stipendiat bis 31. 8. 
1981), Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Rudolf Casper, M. Sc., Botaniker, Ulrich Ehlers, Dipl.
B iologe (VergUtung aus Mitteln Dri tter ab 9. 3. 19 81), Aridia Figueroa ( Gastwissenschaftlerin der GTZ, 
7. 9. - 7.10. 1981), Dr. Jan Gallo (Gastwissenschaftler DAAD, 5. 10. - 3.11.1981), Wissenschaft
licher Oberrat Dr. rer. nat. Winfried Huth, Botaniker, Ali A. Khazan, Phytopathologe (Gas twissen
schaftler vom 17. 8. - 11. 9. 1981), Wissenschaftliche Direktorin Dr. rer. nat. Renate Koenig (Ph. D.),
Dipl.-Biologin, Aurora Legaspi, Agr. Ing. (Gastwissenschaftlerin der DSE vom 17. 8. - 11. 9. 1981), 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Dietrich-Eckhardt Lesemann, Botaniker, Juliana Mariano, 
Agr. Ing. (Gastwissenschaftlerin der DSE vom 19.1. -15. 2.1981), Sylke Meyer, Dipl.-Agraringe
nieurin (VergUtung aus GTZ-Mitteln), Dr. rer. nat. Hartwig Rohloff, Zoologe, Felix Rutab, Agr. Ing. 
(Gastwissenschaftler der DSE vom 1. 7. -11. 9. 1981), Wilfried Sagemann, Dipl.-Biologe (VergUtung 
aus DFG-Mitteln ab 1. 8. 1981), Dr. agr. Heinrich-Josef Vetten, Diplom-Agraringenieur, Prof. Dr.
Ning-Sheng Wei (Gastwissenschaftler vom 13. 7. -27. 12.1981), Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. 
nat. Hans-Ludwig Weidemann, Zoologe, Gunter Martin Zerlik (Gastwissenschaftler)

Institut fUr Mikrobiologie 

Konigin-Luise-StraBe 19, 1000 Berlin 33 
Leiter: Leitender Direktor und Professor Prof. Dr. agr. Wolfgang Gerlach, Phytopathologe 

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Sigfrid Kohn, Botaniker, Dr. agr. 
Heinz Krober, Phytopathologe, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Rainer Marwitz, Biologe, Dr. 
agr. Helgard Nirenberg, Phyto'pathologin, Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Hans Petzold, Bio
loge 

Institut fur Nematologie 

Toppheideweg 88, 4400 Munster 
Leiter: Direktor und Professor Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Weischer, Zoologe 

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dipl.-lng. agr. Michael Bembenek, Paytopathologe (ohne VergUtung 
vom 1. I. -30.11. 1981), D ipl.-lng. agr. Ulrike Diirschner, Phytopathologin (VergUtung aus DFG
Mitteln vom 1. I. - 28. 2. 198 t und vom 1. 5. -31. 12. 1981), Dr. rer. hort. Joachim Muller, Phyto
pathologe, Dr. rer. nat. Hans-Joachim Pelz, Zoologe, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Hans 
Jurgen Rumpenhorst, Botaniker, Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Dieter Sturhan, Zoologe 

AuBenstetle Elsdorf 
Diirener StraBe 71, 5013 Elsdorf 

Leiterin: Dr. agr. Rosmarin Thielemann, Phytopathologin 

Institu t fiir Resistenzgenetik 

Graf-Seinsheim-StraBe, Griinbach 8059 Bockhorn 

Leiter: Prof. Dr. agr. Gerhard Fischbeck (komm. Leiter bis 30.6.1981) 
Direktor und Professor Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Gerhard Wenzel, Botaniker (ab 1. 7. 1981) 
Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. agr. Barbel Foroughi-Wehr, Dipl.-lng. agr. Pascual Maria Franzone 
(VergUtung aus dem Consejo National de lnvestigationes Cientificas y Technicas, Argentinien ab 1. 3. 
1981). Dr. agr. Wolfgang Friedt, Dipl.-Biol. Ferdinand Kohler (VergUtung aus OFG-Mitteln ab 1. 9. 
1981 ), Dr. agr. Volker Lind, Dr. agr. Hansjorg Walther, Dipl.-Ing. agr. Siegfried ZUchner. 
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Institut fiir biologische Schadlingsbekampfung 

Heinrichs traBe 243, 6100 Darmstadt 

Leiter: Direktor und Professor Prof. Dr. rer. nat. Fred Klingauf 
Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. phi!. Horst Bathon, Zoologe, Dipl.-Biol. Ingrid Baumgartner, Mikro
biologin (Vergiitung aus BMFT-Mitteln ab 15. 8. 1981 ), Dr. rer. nat. Erdmann Bode, Zoo loge, Dr. rer. 
nat. Albrecht Groner, Mikrobiologe (vom 1. 1. bis 29. 4. 1981 Sonderurlaub fiir Studien in den USA, 
Vergiitung aus BMFT-Mitteln bis 31.8.1981), Dr. phil. Sherif A. Hassan, Zoologe, Dr. rer. nat. Ji.irg 
Huber, Zoologe, Dr. rer. nat. Alois M. Huger, Zoologe, Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Aloy
sius Krieg, Mikrobiologe, Wissenschaftlicher Rat Dr. agr. Gustav Adolf Langenbruch, Diplomgartner, 
Dipl.-Biol. Otto Mi.ick, Biologe (Vergiitung aus BMFT.-Mitteln vom 15. 7. bis 13. l l .  1981), Wissen
schaftlicher Rat Dr. forest. Gisbert Zimmermann, Botaniker, Dr. Heikki Hokkanen, Entomologe (im 
Rahmen eines Stipendiums des BML vom 1. 7. bis 31. 12. 1981) 

Ins titut fiir Vorratsschutz 

Konigin -Luise-StraBe 19, 1 OOO Berlin 33 

Leiter: Wissenschaftlicher Direktor Dr. phi!. nat. Richard Wohlgemuth, Zoologe 

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. James M. Desmarchelier, Chemiker (Stipendiat ab 1. 9. 1981), Dr. 
Mohammad Ahmad Khan, Zoologe (Vergi.itung aus DFG-Mitte)n bi s 28. 2. 1981, danach aus Bundes
mitteln), Dipl.-Biol. Gustav Maurer, Zoologe (seit 20. 5. 1981 ), Dr. rer. nat. Siegfried Noack, Dipl.
Chemiker (Vergiitung aus DFG-Mitteln ah 1. 3.1981, vorher aus Bundesmitteln), Dipl.-Biol. John 
Pereira, Zoologe (bis 14.8.1981), Dipl.-Biol. Werner RaBmann, Zoologe, Dr. rer. nat. Dipl.-Ing. 
Christoph Reichmuth, Chemiker, Dipl.-Biol. Heidernarie Strati!, Zoologin, Dr. Irfan Tune, Entomologe 
(Stipendiat ab 5. 6. 1981) 

lnsti1ut fiir Pflanzenschutzmittelforschung 

Konigin-Luise-StraBe 19, 1 OOO Berlin 33 
Leiter: Wissenschaftlicher Direktor Dr. Ing. Winfried Ebing, Chemiker 
Wissenschaftliche Mitarbeiter: B. Sc. M.Sc. M. Phil. Dr. agr. Ajaz-ul Haque, Biologe, Wissenschaftlicher 
Oberrat Dr. rer. nat. Adolf KoBmann, Chemiker, Dr. rer. nat. Jochen Pflugmacher, Chemiker, Evelyn 
Scharer, Biologin (Doktorandin, Vergiitung aus DFG-Mitteln), Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. 
Ingolf Schuphan, Chemiker und Biologe, Dieter Strupp, Lebensmittelchemiker 

Abteilung fiir Pflanzenschutzmi ttel und Anwendungstechnik 

Messeweg 11/12, 3300 Brawischweig 
Leiter: Leitender Direktor und Professor Dr. Theobert Voss, Phytopathologe 

Mitarbeiter: Oberregierungsrat Dr. jur. Albert Otte 

Fachgruppe fiir chemische Mittelprtifung 

Messeweg 11/ 12, 3300 Braunschweig 
Leiter: Direktor und Professor Dr. rer. nat. Wolfram Weinmann, Diplom-Chemiker 

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Klaus Claussen, Diplom-Chemiker, Wissenschaftlicher Ober
rat Dr. rer. nat. Walter Dobrat, Diplom-Chcmiker, Wissenschaftlicher Rat Dr. rer. nat. Jorg-Rainer 
Lundehn, Diplom-Chemiker, Dr. rer. nat. Hans-Gerd Nolting, Diplom-Chemiker, Wissenschaftlicher 
Oberrat Dr. rer. nat. Helmut Pamemann, Diplom-Chemiker, Dr. rer. nat. Gerhard Richtarsky, Diplom

.Chemiker (Vergiitung aus DFG-Mitteln bis 31.7.1981), WissenschdltlicherOberrat Dr. rer. nat. Adolt 
Ropsch, Diplom-Chemiker, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Karl Schinkel, Diplom-Chemiker, 
Wissenschaftlicher Rat Dr.·lng. Wolf Dieter Schwartz, Nachrichtentechniker, Dr. rer. nat. Johannes 
Siebers ,  Diplom-Chemiker (Vergiitung aus DFG-Mitteln) 

Fachgruppe fiir bot anische Mittelpriifung 

Messeweg 11 / 12, 3300 Braunschweig 

Leiter: Wissenschaftlicher Direktor Dr. agr, Helmut Lyre, Phytopathologe 
Wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Helmut Ehle, Phytopathologe, Wis
senschaftlicher Oberrat Dr. agr. Wilfried-Gerd Heidler, Phytopathologe, Dr. agr. Hans-Theo Laermann, 
Phytopathologe, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Josef Martin, Phytopathologe, Dr. Ing. agr. Uwe 
Meier, Phytopathologe 
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Fachgruppe fiir zoologische Mittelpriifung 

Messeweg 11/12,.3300 Braunschweig 

Leiter: Direktor und Professor Dr. rer. nat. Walter Herfs, Zoologe 

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Hans Becker, Zoologe, Wissen
schaftlicher Rat Dr. rer. nat. Dietrich Brasse, Zoologe, Dr. Ing. Irene Kaufmann, Diplom-Chemikerin 
(Vergiitung aus Mitteln der Bundeslander, bis 30. 9. 1981), Ilona Koschik, Diplom- Biologin (Vergii
tung aus Sondermitteln des Bundes), Dr. sc. agr. Frank Riepert, Diplom-Agrarbiologe, Wissenschaft
licher Oberrat Dr. rer. nat. Hehnut Rothert, Zoologe, Dr. rer. nat. Elisabeth Wolf, Diplom-Emahrungs
wissenschaftlerin, Dr. forest. Alfred Wulf, Diplom-Forstwirt und Diplom-Agraringenieur 

Fachgruppe fiir Anwendungstechnik 

Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 

Leiter: Wissenschaftlicher Direktor Dr.-lng. Heinrich Kohsiek, lngenieur 

'llissenschaftlicher Mita.teiter: Wfasenschaftlicher Rat Dipl.-lng. Siegfried Rietz, lngenieur 

Gemeinschaftliche Einrichtungen 

Biochemie 

Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 

Leiter: Direktor und Professor Prof. Dr. rer. nat. habil. Hermann Stegemann, org. Chemiker und Bio
chemiker 

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Wolfgang Burgermeister, org. Chemiker (ab Oktober 1981), 
Dr. phi!. Burkhard Lerch, org. Chemiker, Heike Bade, staatl. gepr. Lebensmittelchemikerin (Vergiitung 
aus Mitteln Dritter ab Mai 1981), Katharina Bannert, Agrartechnologin (Vergiitung aus ABM-Mitteln 
ab Oktober 1981 ), Dr. phi!. nat. Erhard Gross, Biochemiker (Gastwissenschaftler, Vergiitung aus BML
Mitteln von Juli bis August 1981 ), Mahmoud Ahmed Hamza, M.Sc. agr. (Vergiitung aus Mitteln des 

Channel-Systems ab Juni 1981), M. A. F. Hassan, M.Sc. Genetiker (Vergiitung aus Mitteln des DAAD 
von September bis Oktober 1981 ), Dr. Sc. Oskar Markovic, Chemiker (Vergiitung aus Mitteln des 
DAAD von September bis Oktober 1981), Prof. Dr. Esarn Moustafa, Food-Technologist (Vergiitung 
aus Mitteln des BML von Juli bis September 1981), Dieter Schnick, Oipl.-Ing. agr. (bis September 
1981 wissenschaftlicher Angestellter, ab Oktober 1981 Vergiitung aus Mitteln der DFG), Dr. agr. 
Akbar Ali Shah, ijkochemiker (Vergiitung z. T. aus Mitteln Dritter ab Juni 1981), Inge de Wreede, 
staatl. gepr. Lebensmittelchemikerin (Vergiitung aus Mitteln der DFG bis September 1981) 

Bibliotheken, Dokumentation, lnformationszentrum, Bildstellen 

Gesamtleitung: Direktor und Professor Prof. Dr. rer. nat. Wolfrudolf Laux, Zoologe 

Bibliothek 

Messeweg l 1 /12, 3300 Braunschweig 

Leiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. Wolfgang Koch, Phytopathologe 

Bibliothek mit Dokumentationsschwerpunkt Pflanzenkrankheitcn und Pflanzenschutz und lnforma
tionsi:entrum fiir tropischen Pflanzenschutz (INTROP) 

Konigin-Luise-Stralk 19, 1000 Berlin 33 

Leiter: Direktor und Professor Prof. Dr. rer. nat. Wolfrudolf Laux, Zoo loge 

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dieter Jaskolla, Dipl.-lng. agr., Dr. agr. Peter Koronowski, Botaniker, 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Wulf-Joachim Pieritz, Phytopathologc, Michael Scholz, Dipl.-Land
wirt, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. phi!. nat. Wolfgang Sicker, Zoologe, Dr. agr. Oskar Steigerwald, 

Entomologe (bis 30. 6. 1981) 

Bildstelle 

Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 

Leiter: Heinz Schlobach, Photograph 

Bildstelle 

Konigin-Luise-StraBe 19, 1000 Berlin 33 

Leiter: Clemens Dinkloh, Phototechniker (bis 30. 6. 1981) 
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Dienststelle fiir wirtschaftliche Fragen und Rechtsangelegenheiten im Pflanzenschutz 

Konigin-Luise-StraBe 19, 1000 Berlin 33 

Leiter: Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Ludwig Quantz, Botaniker (bis 31. 3. 1981) 

Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Manfred Hille, Phytopathologe (ab 1. 4. 1981) 

Wissenschaftlicher Mitarbeiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Manfred Hille (Dienstort: 
Braunschweig) Phytopathologe (bis 31. 3. 1981) 

Versuchsfeld 

Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 

Leiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Eduard Langerfeld, Phytopathologe 

Versuchsfeld 

Konigin-Luise-StraBe 19, 1000 Berlin 33 

Leiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Wulf-Joachim Pieritz, Phytopathologe 
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::I: Institut/Dienststelle Wissenschaftler 
0 

a b C ges. 

lnstitut fiir Pflanzenschutz in Ackerbau und Griinland 
Arbeitsgruppe Braunschweig 5 l - 6

AuBenstelle Heikendorf-Kitzeberg 5 3 2 10

lnstitut fiir Pflanzenschutz im Gemiisebau 3 - - 3

Institut for Pflanzenschutz im Obstbau 5 l 2 8 

Institut fiir Pflanzenschutz im Weinbau 4 2 - 6

lnstitut fiir Pflanzenschutz im Zierpflanzenbau 2 - - 2 

Institut fiir Pflanzenschutz im Forst 3 - - 3 

lnstitut fiir Unkrautforschung 5 2 - 7

lnstitut fur nichtparasitare Pflanzenkrankheiten 4 I - 5

Institut fiir Viruskrankheiten der Pflanzen 8 4 l 13 

Institut fiir Mikrobiologie 6 - - 6 

lnstitut fiir Nematologie 
mit AuBenstellc Elsdorf 6 - 1 7 

lnstitut fiir Resistenzgenetik 6 l 1 8 

Institut fiir biologische Schadlingsbekampfung 9 l - 10

lnstitut fiir Vorratsschutz 3 5 l 9 

Institut fur Pflanzenschutzmittelforschung 3 3 l 7 

Abteilung fiir Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik 2 - - 2 

Fachgruppe fiir chemische Mittelpriifung 9 - 1 10 

Fachgruppe fiir botanische Mittelpriifung 6 - - 6 

Fachgruppe fur zoologische Mittelpriifung 8 - - 8 

Fachgruppe fur Anwendungstechnik 2 - - 2 

Biochemie 3 4 1 8 

Bibliotheken, Dokumentation, Informationszentrum 
und Bildstellen 7 - - 7 

Dienststelle for wirtschaftliche Fragen und Rechtsan-
gelegenheiten im Pflanzenschutz l - - l 

Versuchsfelder - - - -

Leitung und Verwaltung 2 - - 2 

G e s a m t 117 28 11 156 

a = aus Haushaltsmitteln 
b = aus Zuwendungen Dritter (auch von Bundesbehorden) 
c = aus D FG-Mitteln 

Sonstige Angestellte 
(ohne Verwaltungs-

personal) 

a b C ges. 

10 1 - 11

9 1 3 13

4 - - 4 
8 - - 8

6 3 l 10 
5 - - 5

4 - l 5

5 l 2 8

5 7 - 12

12 3 1 16

6 - - 6

8 1 2 11 

5 1 - 6

10 2 1 13 

4 4 1 9 

3 5 1 9 
- - - -

14 - 2 16 

6 - - 6 

6 - - 6 

3 -
- 3

4 2 1 7

11 - - 11

1 - - 1 

5 - - 5 

7 - - 7 

161 31 16 208 

Arbeiter 

a b 

6 -

7 -

4 -

13 -

11 -

2 -

3 -

2 -

2 1 

9 -

2 -

7 -

8 -

6 -

2 -

1 -

- -

4 -

l -

- -

1 -

2 -

- -

-

28 -

42 -

163 l 

C ges. 

- 6
- 7

- 4
- 13
- 11

- 2
- 3

- 2
- 3

- 9

- 2

- 7

- 8
- 6
- 2
- I

- -

- 4
- l 
- -

- 1

- 2

- -

-
-

- 28 
- 42

- 164

Verw. Ge-
Pers. samt 

l 24 

2 32 

2 13 

2 31 

2 29 

1 10 

2 13 

2 19 

1 21 

1 39 

I 15 

2 27 

1 23 

2 31 

1 21 
- 17 

8 10 

l 31 

2 15 

2 16 

1 7 

1 18 

3 21 

1 3 
- 33 

33 84 

75 603 



III. Forschung und Priifung

Institut fiir rflanzenschutz in Ackerbau und Griinland 

Arb eitsgru ppe Braunschweig 

Von den Mitarbeitern in Braunschweig wurden Pilzkrankheiten bei Kartoffeln, Ruben und 
Getreide sowie bakterielle Krankheiten der Kartoffel bearbeitet. Der Schwerpunkt der 
Untersuchungen in Braunschweig lag auf dem Gebiet des integrierten rflanzenschutzes, 
insbesondere der Resistenzforschung mit dem Ziel, Hilfestellung for die Resistenzzuch
tung landwirtschaftlicher Kulturpflanzenarten zu leisten, um zu einer Verminderung des 
Einsatzes chemischer rflanzenschutzmittel und damit auch zur wirtschaftlichen rflanzen
produktion beizutragen. 
Aus Lagerhausern und Feldbestanden wurden zahlreiche Proben entnommen, um die 
Krankheitserreger zu errnitteln. Zu Prufungs- und Untersuchungszwecken wurde Infek
tionsmaterial verschiedener Schadorganismen abgegeben. 
Im Rahmen der Amtshilfe fiir das Bundessortenamt wurden je 95 Kartoffelzuchtsfamme 
auf ihre Anfalligkeit for Scharf (Streptomyces scabies) und Braunfaule (Phytophthora 
infestans) und 33 Kartoffelzuchtstamme bzw. -sorten auf die Resistenz gegen mehrere 
Pathotypen des Kartoffelkrebses (Synchytrium endobioticum) gepruft. 25 Sorten wurden 
bei un terschiedlichen AuBenbedingungen auf Anfalligkeit for Pho ma exigu,a var. f oveata 
und Fusarium sulphureum getestet. - 140 Winter- und 60 Sommerweizensorten und 
-stamme sowie 114 Wintergersten- und 100 Sommergerstensorten und -stamme sowie 20
Roggen- und Triticale-Formen wurden auf ihr Resistenzverhalten gegenuber Gelbrost,
Braunrost und Mehltau gepruft.
Das Auftreten des Kartoffelkrebses in der Bundesrepublik Deutschland wurde verfolgt 
und die Pathotypenzugehorigkeit von Neuvorkommen ermittelt. Dabei hat sich gezeigt, 
daB der Pathotyp 8 an mindestens einer Stelle auBerhalb seines urspriinglichen Verbrei
tungsgebietes (Fulda) vorkommt. 
Fur die Genbank der Bundesforschungsanstalt for Landwirtschaft (PAL) Braunschweig 
Vtilkenrode und das Max-Planck-Institut for Zuchtungsforschung in Kain-Vogelsang wur
den Arbeiten zur Evaluierung von Wildsorten und Kreuzungen bezuglich ihrer Resistenz
eigenschaften gegenuber mehreren Krankheitserregern durchgeftihrt. 

1. Physiologische Untersuchungen iiber die Resistenz von Kartoffelknollen gegeniiber
Fauleerregem - Physiological investigations about resistance of potato tubers against
tuber rot diseases (Schober, Barbel)

Bei der Zuchtung neuer, gegen den Erreger der Kraut- und Braunfaule ( Phytophthora in
festans) resistenter Kartoffelsorten werden zunehmend Wildarten von Solanum einge
kreuzt. Im Rahmen der Evaluierungsarbeiten for die Deutsch - Niederlandische Kartof
felgenbank wurden 168 Genbanknummern auf ihre unspezifische Resistenz im Blatt und 
ea. 100 Nummern in den Knollen gepruft. Gleichzeitig wurde ihre Fahigkeit zur Bildung 
von Phytoalexinen untersucht. Als resistent erwiesen sich vor all em Solanum f endleri, S. 
hjertingii unct" S. berthaultii, wobei sowohl die Blatter als auch die Knollen eine hohe Re
sistenz aufwiesen. Die verschiedenen Nummern von S. tuberosum ssp. andigena waren 
uberwiegend anfallig. Sowohl die resistenten als auch die anfalligen Knollen waren in der 
Lage, Phytoalexine zu bilden. Der Gehalt schwankte zwischen den Arten und innerhalb 
der Arten stark. Ein Zusammenhang mit der Resistenz konnte nicht gefunden werden, in 
den anfalligen Arten war der Gehalt an Phytoalexinen fast ebenso hoch wie in den resi
stenten. Er uberstieg jedoch nie die in den bereits bestehenden Sorten gefundenen Werte. 
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2. Der EinfluB von Virusinfektionen auf die Anfalligkeit von Kartoffelknollen fiir Phy
tophthora infestans (Mont.) de Bary - Influence of virus-infections on the suscepti
bility of potato tubers to Phythophthora infestans (Mont.) de Bary (Schober, Barbel,
in Zusammenarbeit mit Weidemann, H.-L., Institut ftir Viruskrankheiten der Pflanzen,
Braunschweig)

Die Viren stellen neben den Pilzen und Bakterieri die groBte Bedrohung des Kartoffel
baus dar. Uber Interaktionen mit Pitzen oder Bakterien ist wenig bekannt. Kenntnisse 
dariiber sind jedoch von praktischer Bedeutung, um Sorten und Zuchtstamme im Hinblick 
auf ihre Anfalligkeit gegen die genannten Krankheitserreger einheitlich beurteilen zu kon
nen. Kartoffelknollen der Sorten ,Clivia' und ,Saturna', infiziert mit dem Kartoffelvirus 
S (PVS), wurden mit Phytophthora infestans irtokuliert, als Kontrollen dienten PVS-freie 
Knollen. Die Ausbreitung des Pilzes erfolgte im PVS-infizierten Knollengewebe schneller, 
und die Bildung von Luftmycel auf den Knollenscheiben war starker als in den Kontrol
len. Im Gegensatz dazu wiesen Kartoffelknollen, infiziert mit dem Tabak-rattle-Virus, 
eine verringerte Anfalligkeit auf. Eine Aussage i.iber die Anfalligkeit von Sorten gegeni.iber 
Phytophthora infestans sollte daher nur mit virusfreiem Material getroffen werden. 

3. Untersuchungen iiber ein Toxin von Phytophthora infestans (Mont.) de Bary - Investi
gations about a toxin of Phytophthora infestans (Mont.) de Bary (Schober, Barbel und
Stolle, K.)

Neben· den traditionellen Wegen der Kartoffelzi.ichtung werden neue Methoden eingesetzt, 
die eine Priifung und Selektion der Neuzuchten, die aus Meristem- oder Zellkulturen ent
stehen, bereits im Reagenzglas erlauben. Die Selektion erfolgt mit Kulturfiltraten von 
Pilzen, hier Phytophthora infestans. Das Kulturfiltrat enthalt eine Substanz, die in gerin
gen Konzentrationen bereits die Zellen von Kartoffelknollen zum Absterben bringt. Sie 
ist nicht enzymatisch und wird vom lebenden Organismus ausgeschieden. Aus diesen Ei
genschaften ergibt sich, daB es sich um ein Toxin handelt. In den Knollen fohrt es zu einer 
Akkumulation von Phytoalexinen. Weitere Eigenschaften sind noch nicht bekannt. 

4. Beobachtungen bei Resistenzpriifungen von Kartoffelzuchtstiimmen mit mehreren
Pathotypen des Kartoffelkrebses (Synchytrium endobioticum (Schilb.) Pere.) im La
bor - Observations in resistance tests of potato cultivars with several pathotypes of
potato wart (Synchytrium endobioticum (Schilb.) Pere.) in the laboratory (Langer
feld, E.)

In jeweils zwei Fallen anderte Infektionsmaterial der Pathotypen 2 und 8 des Kartoffel
krebses nach einigen Jahren Knollenpassage (Glynne-Lemmerzahl-Verfahren, Sorte ,Isola') 
im Labor seinen Pathotypencharakter. In jedem Falle erfolgte diese Anderung zum Be
fallsbild des Pathotypen 6 hin, wenn die Sorten ,Prinzess' (anfallig gegen alle Pathotypen), 
,Isola' (resistent gegen Pathotyp 1), ,Saphir' (anfallig gegen Pathotyp 2) und ,Ultimus' 
(anfallig gegen Pathotyp 8) als Differentialsortiment dienten. 

Bei nematodenresistenten Zuchtstammen war in den letzten Jahren zum Teil auch bei der 
Priifung auf Krebsresistenz ein deutlicher Anstieg der Widerstandsfahigkeit gegen alle 
verwendeten Pathotypen (1, 2, 6 und 8) zu beobachten. Diese Widerstandsfahigkeit er
reichte jedoch bei den ,,neueren" Pathotypen 2, 6 und 8 graduell nicht immer die im 
Sinne der Krebsverordnung erforderliche Immunitat. Ursache ftir diesen Anstieg sind of
fensichtlich Einkreuzungen nicht mit Solanum tuberosum (Kulturkartoffel) identischer 
Wildformen. 
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S. Untersuchungen zur Epidemiologie und Bekampfung von Blatt- und Ahrenkrankhei
ten des Getreides - Investigations on the epidemiology and control of leaf- and ear
diseases of cereals (Bartels, G.)

Ahnlich wie 1980 traten 1981 in der W-Gerste neben dem Mehltau verstarkt Blattflecken
krankheiten <lurch Rhynchosporium secalis und Helminthosporium teres auf, die z. T. 
sortenbedingt zu erheblichen ErtragseinbuBen fiihrten, wobei das absolute Ertragsniveau 
der Gerste unter dem des Vorjahres lag. Obwohl statistisch nicht abzusichern, erschien 
der Befall nach Einsatz von Wachstumsregulatoren, besonders bei nicht termingerechter 
Anwendung, erhoht. Besonders augenfallig war wieder das Auftreten der sogenannten 
,,Teerflecken" bei W-Gerste. Der Einsatz von Fungiziden ergab Ertragssteigerungen je 
nach Anfalligkeit der Sorten bis zu 20 %. Dabei wirkte sich eine relativ spate Spritzung 
im Stadium 37 - 49 der Gerste ertragsstabilisierend aus. 
Die dominierende Krankheit im Weizen stellte der Mehltau dar, der schon im zeitigen 
Friihjahr auftrat und sich epidemieartig ausbreitete. Lediglich bei gering anfalligen Sorten 
(z. B. ,Carimulti', ,Maris Huntsman') konnte auf eine friihzeitige Bekampfung verzichtet 
werden. Bei anfalligen Sorten waren 2 Fungizidbehandlungen zur Gesunderhaltung von 
Blatt und Ahre erforderlich, wobei auch hier in einigen Fallen eine ungenligende Wirkung 
bestimmter Fungizide festzustellen war. Insgesamt zeigten die Versuche, daB bei der Be
kampfung das sortenspezifische Verhalten starker berlicksichtigt werden mull,, um den 
Einsatz von Fungiziden biologisch sinnvoll und okonomisch vertretbar zu gestalten. 
Eine Bekampfung von Septoria nodorum und Septoria tritici im Stadium 31/32, die bei 
einigen Sorten bereits zu diesem Zeitpunkt auftraten, erbrachten Ertragssteigerungen von 
z. T. mehr als I O %. Ansonsten war eine gesplittete Fungizidapplikation zur Bekampfung
von Septoria nodorum vor und nach dem Ahrenschieben gegeniiber einer einmaligen Fun
gizidapplikation zum Ahrenschieben nicht iiberlegen. Die Klarung der Frage nach dem
optimalen Bekampfungstermin gerade dieser Krankheit bedarf jedoch weiterer Unter
suchungen.

6. Untersuchungen zur Bekiimpfung von Ahrenfusariosen im Weizen - Investigations on
tqe control of Fusarium-species on wheat ears (Bartels, G.)

Der Befall der Weizenahren mit verschiedenen Fusarium-Arten kann unter gewissen Be
dingungen zu erheblichen ErtragseinbuBen fiihren. So wurden 1981 nach kiinstlicher In
fektion der Ahren mit Fusarium culmorum die Ertrage um 17 % reduziert. Der starkste 
Befall trat bei Inokulation des Weizens zu Beginn des Ahrenschiebens ein. Eine kiinstliche 
lnfektion mit Fusarium nivale gelang 1981 nicht. Bei einem Vergleich von insgesamt 12 
zugelassenen Fungiziden zeigte sich, daB trotz einer leichten Befallsminderung <lurch 
einige Fungizide eine wirksame und wirtschaftliche chemische Kontrolle dieser Krankheit 
z. Z. nicht gegeben ist. Dabei kommt dem Zeitpunkt der Bekampfung eine besondere Be
deutung zu. Der starkste befallsmindernde Effekt war bei Einsatz der Fungizide direkt
nach der Infektion gegeben. Friihere oder spatere Einsatze waren vollig wirkungslos.

7. Bekampfung von Getreidekrankheiten mit neuen quecksilberfreien Saatgutbehand
lungsmitteln - Control of cereal diseases with new non mercurial seed dressings
(Bartels, G.)

Nachdem die 1. Generation der quecksilberfreien Saatgutbehandlungsmittel wie Voronit 
spezial und Derosal Trockenbeize erhebliche Wirkungsschwachen gegen Fusarium nivale 
gezeigt hatte, wurde untersucht, inwieweit neuere Praparate eine ausreichende Wirkung 
gerade gegen resistente Fusarium nivale-Stamme besitzen. Dabei konnte sowohl in Frei-
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landversuchen als auch unter standardisierten Bedingungen im Gewachshaus aufgezeigt 
werden, da8 besonders bei niederen Keimtemperaturen zwei weitere Praparate (A A grano 
2000 UT und Fusariol-Neu) ebenfalls eine unzureichende Wirkung gegen resistente Er
reger des Schneeschimmels besitzen und keine umfassende -�icherung des Getreideauf
gangs bieten. Bei den iibrigen Praparaten konnten die Ergebnfase des Vorjahres bestatigt 
werden. 

8. Untersuchungen zum Auftreten und zur Bekampfung der Sattelmiicke im Winterwei
zen - Investigations on the occurrence and control of the saddle gall midge in winter
wheat (Bartels, G.)

In den letzten Jahren trat im niedersachsischen Raum gebietsweise die Sattelmiicke ( Haplo
diplosis equestris) im Winterweizen auf. In Zusammenarbeit mit dem PSA-Braunschweig 
wurde in Freilandversuchen die wirtschaftliche Bedeutung und die Mbglichkeit der ge
zielten Bekampfung dieses Schadlings untersucht. Die erste Eiablage der Miicke erfolgte 
im Gebiet bstlich von Braunschweig in der zweiten Mai-Dekade, der Hohepunkt des 
Miickenflugs trat Ende Mai ein. Die am Miickenflug orientierte Bekampfung erfolgte mit 
drei verschiedenen Insektiziden zu drei unterschiedlichen Terminen. Der optimale Be
kampfungstermin lag 1981 z. Z. des Schlupfueginns der Maden Ende Mai. Bei einmaligem 
Einsatz von E 605 forte kollllte die Anzahl der Gallen pro Halm von 10 in unbehandelt 
auf 2 und durch Einsatz von Decis auf 0,3 reduziert werden. Die Ertragssteigerungen be
trugen 12 %. Eine schlechtere Wirkung zeigte das Praparat Pirimor. 

9. Charakterisierung physiologischer Pathotypen (Rassen) des Gelbrostes (Puccinia striifor
mis) - Characterization of physiologi cal pathotypes (races) of yellow rust (Puccini:l
striiformis) on cereals (Fuchs, Eva)

Wirksame Resistenzziichtung gegen windverbreitete Parasiten ist nur mbglich, wenn die 
verschiedenen Pathotypen des parasitischen Erregers in ihrer Verbreitung und Pathogeni
tat bekannt sind. Daher miissen in jeder Vegetationsperiode Befallsproben von Gelbrost 
auf Weizen und Gerste aus dem gesamten Bundesgebiet und auch aus dem benachbarten 
Ausland gesammelt und analysiert werden. Die aktuellen Pathotypen werden for die Re
sistenzforschung des eigenen Institutes benutzt, aber auch an Genetiker, wissenschaftliche 
und praktische Pflanzenziichter abgegeben. 
1980 war das Pathotypenspektrum insofern verandert, als neben den schon langer verbrei
teten Pathotypen 37 E 132, 106 E 139,108 E 141 und 232 E 137 die Pathotypen 105 E 
137 und 233 E 169 auftraten. Damit zeigt sich ein deutlicher Trend zu einer starkeren 
Virulenz gegeniiber all en Sorten und Stammen, die die von ,Chinese 166' kommende Re
sistenz besitzen. 
Folgende Dbersicht charakterisiert in verkiirzter Form die Gefahrlichkeit der Pathotypen 
( + bedeutet anfallig):
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Pathotyp 

37 E 132 

105 E 137 

106E l39 

108 E 141 

232 E 137 

233 E 137 

Chinese 
166 

+ 

+ 

+ 

Testsorten (spezifische Resistenzen) 

Heines Vilmorin lee 
Kolben 23 Thatcher 

+ 

+ 

+ + 

+ + 

+ 

+ 

Die Situation beim Gersten-Gelbrost blieb unverandert. 

Clement 
Riebesel 

+ 

+ 

10. Analyse des Resistenzverhaltens von Weizen- und Gerstensorten gegeniiber Gelbrost
(Puccinia striiformis) - Analysis of resistance against yellow rust (Puccinia striifor
mis) in wheat and barley (Fuchs, Eva)

Der Anbau resistenter oder teilresistenter Sorten kann den Einsatz chemischer Pflanzen
schutzmittel verringern oder sogar eriibrigen. Es ist daher notwendig, das Resistenzver
halten zugelassener Sorten und Stamme, die zur Zulassung anstehen, zu kennen. 

Da beim Gelbrost eine intensivere Pathotypenanalyse durchgefiihrt wird, ist es moglich, 
entsprechend genau das pathotypenspezifische und -unspezifische Resistenzverhalten 
sowohl im Keimlingsstadium der Getreidepflanzen wie in den Stadien der Entwicklung 
auf dem Felde zu errnitteln. Dieses gilt for die Formen, die for den praktischen Anbau be
stimmt sind, ebenso wie for alle Formen, die Ausgangsmaterial for genetische Untersu
chungen und weiterfohrende Resistenzziichtung sein sollen. 

Beim Winter- und Sommerweizen konnen dank der jahrzehntelangen Zusammenarbeit 
von Ztichtung und Phytopathologie 70 % der zugelassenen oder zur Zulassung anstehen
den Sorten als allgemein feldresistent bis maBig anfallig eingestuft werden, wahrend 30 % 
einen rnittleren bis starken Gelbrost-Feldbefall aufweisen, der teils pathotypenspezifisch, 
teils pathotypenunspezifisch bedingt ist. 

Das Verhaltnis bei den Winter- und Sommergerstensorten liegt bei 73 % Feldresistenz bis 
maBig anfallig zu 27 % rnittel bis stark anfallig im Felde. 

11. Analyse des Resistenzverhaltens von Weizen- und Gerstensorten gegeniiber Braunrost
(Puccinia reco,ulita und Puccinia hordei) - Analysis of resistance against brown rusts 
(Puccinb recondita and Puccinia hordei) in wheat and barley (Fuchs, Eva)

Eine umfassende Pathotypenanalyse ist bei den Braunrostarten !eider z. Z. nicht moglich. 
Dennoch geben die jahrlichen Prtifungen rnit den Populationen verschiedener Herktinfte 
einen Dberblick iiber das Resistenzverhalten der Sorten und der zur Zulassung anstehen
den Stamme. Insgesamt ist das Resistenzpotential geringer als beim Gelbr·ost: bei Winter-

und Sommerweizen stehen nach Untersuchungen im Gewachshaus und auf dem Felde 
60 % gering bis maBig anfallige Formen 40 % mittel bis stark anfalligen Formen gegentiber. 
Bei Winter- und Sommergerste ist das Verhaltnis mit 41 % gering bis miiBig anfalliger ge
gentiber 59 % mittel bis stark anfalliger Formen noch schlechter. 
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AuBenstelle Kitzeberg 

Die Arbeiten konzentrierten sich im Berichtsjahr auf ResistenzprUfungen und epidemiolo
gische Untersuchungen bei Getreide, Mais, Ackerbohnen, Grasern und Raps gegen ver
schiedene pilzliche Krankheiten sowie bei Zier- und Obstgeholzen gegen den Erreger des 
Feuerbrandes. Bei der Wurzelhals- und Stengelfaule des Rapses waren auch methodische 
Arbeiten eingeschlossen. 

Untersuchungen tiber Prognosen zur Bekampfung vori tierischen Schadlingen im Getreide 
und okonomische Betrachtungsweisen bei Krankheiten sollen helfen, den Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln zu verringern. 

Die Mitarbeiter leisteten au&rdem Amtshilfe bei der Diagnose von Krankheiten und der 
Bestimmung von Schadlingen. 

1. Krankheiten an Getreide

1.1 Resistenzuntersuchungen gegen F�-. Blatt- und Ahrenkrankheiten des Getreides -
Investigations into resistance to foot, leaf blotch and ear diseases,of cereals (Mielke, H.) 

In den letzten beiden Jahren ist die Partielle Taubahrigkeit an Winter- und Sommerweizen 
haufig aufgetreten. Die Erreger dieser Krankheit sind Fusarium-Arten; sie konnen Ertrags
ausfalle von tiber 30 % hervorrufen. Resistenzprtifungen gegen Fusarium culmorum (be
deutendster Vertreter dieser Art) ergaben wiederholt, d� alle derzeitig zugelassenen Win
ter- und Sommerweizensorten bis auf eine Ausnahme hochanfallig waren. Nur die Winter
weizensorte ,Carisuper' zeigte eine geringe bis inittlere Anfalligkeit. 

In den Resistenzuntersuchungen gegen Pseudoce rcosporella herpot richoides erwies sich 
nur die franzosische Winterweizensorte ,Roazon' als weniger anfallig; diese Sorte ent
stamrnt einer Kreuzung mit Aegilops ventricosa. 

1.2 Untersuchungen iiber die Wirkung verschiedener Fungizide auf Ahren-, Blatt- und 
FuBkrankheiten des Getreides - Investigations into the effect of different fungicides 
to foot, leaf blotch and ear diseases of cereals (Mielke, H.) 

Mit dem Ziel, Ertragsausfalle bei Wintergerste zu verhindern, wurden im Freiland erst
mals captafolhaltige Fungizide gegen Typhula incarnata eingesetzt (Tab, I). Hierbei zeigte 
sich, daB diese Mittel im Vergleich zu den herkomrnlichen Praparaten einen besseren 
Wuchs der Wintergerste bewirkten und eine starkere Vergilbung verhinderten. Dartiber 
hinaus konnte durch die Anwendung von captafolhaltigen Mitteln der Wintergerstenertrag 
mehr gesteigert werden als nach der Applikation mi t Bayleton und Desmel. Die Sklerotien
bildung wurde durch die Fungizidbehandlung nicht beeintrachtigt. 

2. Untersuchungen iiber die wichtigsten Ma� und Rapskrankheiten und deren Be
kampfung

2.1 Epiderniologische Studien iiber Pilze, die Stengel- und Wunelfaule beim Mais verur
sachen - Epidemiological studies on fungi causing stalk and root rot of maize (Kruger, 
W. und Speakman, J.B.)

Fruchtfolgeversuche, bei denen der befallsverringernde EinfluB von Mais in einer getrei
dereichen Fruchtfolge geprtift wird, wurden in Braunschweig (BS), Berlin (B), Kitzeberg 
(Kl) und Saarbrticken (SB) weiter bearbeitet. Der Befallsgrund der Maiswurzeln nahm 
nach ,,Monokultur" (standiger Anbau von Weizen nach Weizen) meistens nur gering
ftigig zu. 
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Tab. 1: Untersuchungen zur Bekiimpfung von Typhula incarnata 

Versuchsglieder Vergil- Anzahl Sklerotien- Kornertrag 
bungs- befall. besatz/Pfl. dt/ha rel. 
grad Pflanzen 
1-9 in% 

1 nicht infizierte und un-
behandelte Kontrolle 2,0 3 1,06 52,39 126 

2 infizie rte Kon trolle 7,8 90 15,26 41,60 100 
3 Bayleton 0,5 kg ,:; � 94 20,09 47,47 114 �.� 

4 Bayleton DF I) 2,0 kg 4,0 95 23,93 54,77 132 
5 Drawitek I) 2,0 kg 4,8 86 18,95 50,91 122 

6 Desmel 0,51 6,7 88 19,41 49,59 119 
7 Desmel Plus I) 1,0 kg 5,3 81 16,57 52,66 127 
8 Mittel I) 2,5 1 4,7 80 22,38 53,52 129 
9 Mittel 2) 1,5 l 6,0 89 17,03 48,83 117 

1) captafolhaltig 
2) fenpropimorphhaltig 

Die Weizenwurzeln waren z. Zt. der Bli.ite in ,,Monokultur" bereits deutlich starker befal
len als nach Fruchtwechsel. Die Unterschiede nahmen noch bis kurz vor der Ernte zu. Die 
Befallsdifferenzen zwischen Weizen nach 2, 3 oder 4 Jahren Anbau anderer Kulturarten 
(Mais, Gerste, Raps) waren relativ gering. 
Der Befall der Halmbasis von Weizen war nach ,,Monokultur" im Gegensatz zum Frucht
wechsel z. Zt. der Bli.ite nur unwesentlich starker, kurz vor der Emte aber ausgepriigter. 

Eine Analyse des Pilzspektrurns ergab beim Mais noch keine deutliche Anderung nach 
5 -6 Jahren ,,Monokultur". An den einzelnen Standorten wurden jedoch die Pilze un
terschiedlich hiiufig isoliert. So war in SB und B Fusarium oxysporum zahlreicher zu iso
lieren als Microdochium bolleyi, der in BS und Kl dominierte. Das Pilzspektrum veriin
derte sich auch im Verlauf der Vegetationsperiode. 
Beim Weizen nahm der Befall der Wurzeln durch Gaeumannomyces graminis in ,,Mono
kultur" z. Zt. der Bli.ite stark zu. Bei der spiiteren Analyse kurz vor der Ernte war dessen 
Antell geringer. Wahrscheinlich haben sekundiir hinzukommende Pilze G. graminis ver
drangt. Au�er den vorherrschenden Pilzen G. graminis und M. bolleyi waren an den ein
zelnen Standorten ,spezielle' Pilze zu finden, wie z. B. Phoma terrestris in B und SB und 
Periconia macrospinosa in BS und Kl. 

2.2 Phoma-Befall und integrierte Bekampfung der Rapsschadlinge -Phoma-stem rot and 
integrated control of rape pests (Kri.iger, W. und Wittem, I.) 

Die Untersuchungen haben zum Ziel, die Biologie des bei Raps stark schadigenden Pilzes 
Phoma lingam zu erforschen und BekampfungsmaBnahmen zu entwickeln. - Der Befall 
des Rapses war im Herbst 1980 mit einem durchschnittlichen Befallsgrad von 1,5 gering 
und stieg ab April bis Ende Mai 1981 auf einen solchen von 5 ,0 an. Zu dieser Zeit betrug 
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die Anzahl der umgefallenen Pflanzen (sog. Umfaller) I O % bis maximal 40 %. - Nach der 
Bli.ite nahm der Befall weniger zu. 
Der Befall der Sorten war zur Zeit der Bli.ite weniger unterschiedlich ausgepragt als zur 
Zeit des Schwadlegens. Eine Beurteilung auf Resistenz sollte daher zu dem zuletzt genann
ten Zeitpunkt erfolgen. - Eine Bewertung der Blattflecken im Herbst als MaB der Re
sistenz brachte keine signifikanten Unterschiede. 
In Zusammenarbeit mit dem Bundessortenamt wurden Wertpriifungen an fonf Priifsta
tionen (Freising, Kitzeberg, Schoonorth, Wehnen und Wulfshagen) kurz vor der Ernte 
und in Kitzeberg auch zur Zeit der Blute beurteilt. Im Vergleich zu friiheren Jahren sind 
jetzt Stamme vorhanden, die eine hohe Feldresistenz besitzen. 
Die Ertragsverluste durch P. lingam betrugen bei den Befallsgraden 5 = 19 %, 7 = 39 % und 
9= 80%. 

3. Krankheiten an Kulturgriisem und Futterlegurninosen

3.1 Untersuchungen zur Epiderniologie und Bekiimpfung pilzlicher Krankheitserreger im 
Samenbau von Lo/ium-Arten - Studies on epidemiology and control of fungal patho
gens in seed production of Lolium species (Teuteberg, A.) 

Die Untersuchungen sollen dazu beitragen, Ertragsverluste bei der Saatguterzeugung der 
wirtschaftlich wichtigen Weidelgras-Arten (Lo/ium spp.) zu vermeiden. Im Berichtsjahr 
wurden an 17 in Schleswig-Holstein gelegenen Saatgutvermehrungsbestanden (12 von 
L. perenne, 5 von L. multiflorum) weitere Befallserhebungen durchgefi.ihrt. Es zeigte sich
erneut, daB im kombinierten Samen- und Futterbau von L. multiflorum (1. Schnitt Fut
ter, 2. Schnitt Samengewinnung) der Pilzbefall an der Halmbasis ( Fusarium, Pseudocerco
sporella, Drechslera) durchweg geringer ist als in den nur zur Saatgewinnung genutzten
L. perenne-Besta.nden. - Neu aufgenonunen wurden Untersuchungen iiber Ahrenkrank
heiten. In den Samenbestanden nimmt besonders bei feuchter Witterung der Pilzbefall
an den Ahren zur Ernte hin sehr stark zu. l..aboruntersuchungen, die noch weiterzufiih
ren sind, lassen u. a. einen starken Besatz mit Fusarium-Arten erkennen.

3.2 Untersuchungen iiber die Schokoladenfleckenkrankheit (Botrytis fabae) der Acker
bohne - Studies on chocolate spot disease (Botrytis fabae) on field bean (Teute
berg, A.)

Die Ackerbohne wird als eiweiBreiche Futterpflanze und aus Fruchtfolgegriinden wieder 
mehr beachtet. Der Befall <lurch Botrytis kann hohe Ertragsausfalle verursachen. ·Bereits 
in der zweiten Maihalfte traten die ersten Botrytis-Blattflecken auf, und zwar zuerst an 
den Winterackerbohnen; von diesen griff die Infektion auf den im Fri.ihjahr gesaten Be
stand i.iber. Zwei Fungizidbehandlungen rnit Vinclozolin wahrend und am Ende der 
Bli.ite an der im Fri.ihjahr gesaten Sorte ,Diana' ergaben eine Ertragssteigerung von etwa 
30 %. - An Winterackerbohnen traten zwar verbreitet Schaden <lurch Witterungseinfli.isse 
auf (der Anteil vollig gesunder Pflanzen lag je nach Sorte/Zuchtstamm zwischen 4 und 
26 %), die Schaden waren aber durchweg nicht stark und wurden sehr gut i.iberwachsen. 

4. Entomologische Forschungsthemen

4.1 Untersuchungen zur Prognose des Auftretens der Getreideblattliiuse - Studies on
forecasting cereal aphid infestations (Basedow, Th.) 

Eine sichere Entscheidung i.iber die wirtschaftliche Notwendigkeit von Insektizidbehand
Jungen gegen Getreideblattlause ist noch nicht moglich, da die entsprechenden Untersu-
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chungen noch nicht abgeschlossen sind. Daher besteht bei der Praxis weiterhin die Ten
denz, bei einer Fungizidbehandlung zur Zeit des Ahrenschiebens prophylaktisch ein 
Insektizid beizumischen. Vierjahrige Studien zur Populationsdynamik des Sjebenpunkt
marienkafers ergaben, daB dieser zwar ein Massenauftreten der Getreideblattlause im 
ersten Schadjahr nicht verhindem kann, wohl aber im zweiten Jahr. Daher sollten die 
Getreideblattlause, wenn es notwendig erscheint, nur rnit solchen Wirkstoffen bekampft 
werden, die die Marienkafer verschonen. Zusatzlich sollten diese Wirkstoffe die als sehr 
wichtige Blattlausfeinde bekannten Laufkaferarten verschonen. Dreijahrige Freilandver
suche zeigten, daB von vier derzeit in der Praxis verwendeten Praparaten nur eins diesen 
Anforderungen gentigt (Pirimicarb ). 

4.2 Der EinfluB von Raubarthropoden auf die Hohe des Schadlingsbefalls an Getreide -
The influence of predaceous arthropods on the degree of infestation of cerea1s by 
insect pests (Basedow, Th., Liedtke, W. und Rzehak, H.) 

Rauberische Arthropoden, z. B. Marienkafer, Schwebfliegen und Laufkafer, konnen, 
sofern sie haufig auftreten, Insektizideinsatze gegen Schadinsekten unnotig werden las
sen. Neue Untersuchungen haben gezeigt, daB die Laufkaferart Agonum dorsale ein wich
tiger Riiuber der Getreideblattlause ist und deren Massenauftreten verhindern kann. In 
diesem Zusammenhang ist folgende Beobachtung von Bedeutung: In einem Areal inten
siven Ackerbaus von 140 ha (in Brodersdorf, Kreis Plan) wurde stichprobenartig die 
Haufigkeit der Laufkafer, insbesondere von Agonum dorsale, auf Weizenfeldern errnit
telt. In den Jahren 1972 bis 1974 fanden sich durchschnittlich 16 lndividuen dieser Art 
auf 10 m2

, 1978 bis 1980 dagegen nur noch durchschnittlich 4. In dem Zeitraum von 
1970 bis 1980 stieg in dem Untersuchungsgebiet der Antell der mit Insektiziden behan
delten Weizen- und Haferflache von O auf 100 %. Gezielte Experimente legen den SchluB 
nahe, daB die Abnahme dieser und anderer rauberischer Kaferarten ursachlich mit der 
Zunahme der Insektizidbehandlungen zusammenhangt. Inwieweit diese Beobachtung von 
praktischer Bedeutung ist, soil unter anderem in einem vom BMFT geforderten Projekt 
geklart werden (,,Untersuchungen zur Belastbarkeit eines Agrarokosystems mit Insekti
ziden"). 

5. Untersuchungen iiber die Feuerbrandkrankheit an Obst- und Ziergeholzen

5.1 Priifung von Kemobst- und Ziergeholzarten sowie Cotoneaster-Samlingen auf Feuer
brandresistenz - Investigations of fireblight resistance in pomefruits, ornamentals 
and Cotoneaster-seedlings (Zeller, W., in Zusammenarbeit rnit Schmidle, A. vom In
stitut fiir Pflanzenschutz im Obstbau in Dossenheim, und Persiel, Friedegunde von 
der Bundesforschungsanstalt ftir gartenbauliche Pflanzenztichtung, Ahrensburg) 

Die Ziichtung von feuerbrandresistenten Cotoneaster-Pflanzen ergab bei den bodenbe
deckenden Formen weitere Nachkommenschaften rnit hoher Resistenz; dies insbeson
ders bei Kreuzungen aus Cotoneaster dammeri radicans x C. lucidus sowie 2 Nachkom
menschaften von C. pendulus x C. dammeri radicans. Von 13 Einzelpflanzen-Nach
kommenschaften von C. franchetii ergaben sich deutliche Resistenzunterschiede, so daB 
auch hier Ansatze zur Bildung resistenter Typen bestehen. Erste Prtifungen von Coto
neaster-Pflanzen von verschiedenen Mutterpflanzen der hochanfalligen Arten C. watereri 
und C. salicifolius ergaben erste Anhaltspunkte for eine Differenzierung auf Resistenzei
genschaften. Der durchschnittliche Befallsgrad bei Stecklingen von 12 Mutterpflanzen 
variierte von 0,2 bis 2,7 (niedrigste - hochste Befallsstufe ), so daB sich auch hier eine 
positive Tendenz abzeichnet. 
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5.2 Erforschung der Feuerbrandkrankheit unter besonderer Beriicksichtigung seiner Be-
kampfung - Studies on fireblight disease with special regard to its control (Zeller, W.) 

Nach zuvor positiven Ergebnissen bei prophylaktischen Spritzungen an Ziergeholzen er
brachte ein Versuchsbakterizid der Fa. CIBA GEIGY auch bei kurativem Einsatz an 
Quitte (Cydonia vulgaris) einen guten Bekampfungserfolg. Es wurden in diesem Jahr 
Quittentriebe kiinstlich mit dem Feuerbranderreger infiziert und anschlieBend in 3- bis 
6tagigem Abstand mit dem neuen Wirkstoff sowie mit Streptomycin und Kupferoxy
chlorid behandelt. Der Wirkungsgrad lag bei der bakteriziden Verbindung und dem 
Streptomycin bei 95 %, beim Kupferoxychlorid bei 70 %. 
In vitro wurden im Plattendiffusions-Test aull,erdem 15 phytopathogene Bakterienarten 
aus den Gattungen Corynebacterium, Erwinia, Pseudomonas und Xanthomonas gegen 
verschiedene bakterizide und fungizide Verbindungen gepriift. Auch hier zeigte das neue 
Bakterizid mit Ausnahrne von 2 Corynebacterium-Arten einen sehr guten Effekt. 

5.3 Untersuchungen zur Epidemiologie des Feuerbrandes unter besonderer Beriicksich
tigung der Physiologie - Studies on the epidemiology of fireblight with special 
regard to its physiology (Zeller, W. und Brulez, W.) 

a) Beim Einsatz des Immunofluoreszenzverfahrens (IF-Test) zur Diagnose des Feuerbran
des zeigte sich, dall, der Erreger ab einer Konzentration von 1 x l 03 Bakt./ml zu bestim
men ist. Gegentiber dem Nachweis auf Agarniihrmedien erwies sich als vorteilhaft, dall, das
Untersuchungsergebnis schon nach 3 Std. vorlag. Im Vergleich zum ELISA-Test weist der
IF-Test eine h6here Empfindlichkeit auf und hat den Vorteil des sichtbaren Nachweises
im Mikroskop.
b) In dreijahrigen epidemiologischen Untersuchungen wurde eine Prognose-Methode ftir
den Feuerbrand entwickelt, die als repriisentativ for die Bundesrepublik Deutschland gel
ten kann.
Das System basiert l!Jlf taglich registrierten Temperaturen, Niederschlagen und der rel. 
Luftfeuchte. Z. Zt. wird ein Computerprogramm erstellt, so dall, in der nachsten Vege
tationsperiode die Methode in der Praxis angewendet werden kann. 
Um moglichst frtihzeitig eine Information tiber das Auftreten der Bakteriose zu erhalten, 
wurde die epiphytische Besiedlung des Erregers an symptomlosen Blattern der hochan
falligen Wirtspflanze Cotoneaster watereri erfall,t. Das Bakterium konnte erstmals am 
1. Juni dieses Jahres isoliert werden. Jedoch erst 2 Wochen spater traten die ersten
Symptome auf. Die Wirtspflanze C. watereri erscheint daher als Indikatorpflanze for den
Feuerbrand gut geeignet.

Institut fur Pflanzenschutz im Gemilsebau in Htirth-Fischenich 

Im praktischen Gemtiseanbau finden neue Gemtisearten wie Brokkoli, Chinakohl, Ge
mtisemais und Zucchini vermehrtes Interesse. Untersuchungen galten der Erfassung der 
in diesen Kulturen auftretenden Schadorganismen und ihrer Bedeutung. - Die Bemti
hungen um die Losung des Problems ,,Ltickenindikationen" (= Ausweisung von Zulas
sungen for die Anwendung von Ptlanzenbehandlungsmitteln in Kleinen Kulturen) dauer
ten an. In praktischen Prtifungen wurden in diesem Zusammenhang Unterlagen zur Wirk
samkeit von Fungiziden gegen Pilzkrankheiten an Porree und gegen verschiedene Falsche 
Mehltaupilze erarbeitet. Das Institut beteiligte sich am Rtickstandsprogramm der Biologi
schen Bundesanstalt. - Auf Grund von Meldungen aus der Praxis tiber die unzureichende 
Wirkung von insektiziden Granulaten im Einsatz gegen Kohlfliegen an Rettich wurden 
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Untersuchungen zur Abhangigkeit der Wirkung von der Dosis, der Ausbringungsart und 
der Kulturdauer einzelner Sorten aufgenommen. Hinweise auf die Entstehung einer In
sektizidresistenz haben sich bisher nicht ergeben. - Bei der Diagnose von Krankheitsur
sachen und Schadigungen wurden u. a. folgende seltener auftretende Krankheitserreger 
und Schadlinge festgestellt: Colletotrichum dernatium f. sp. circinans an Lauchzwiebeln, 
Phorna terrestris an Porree, Hemitarsonemus latus an Paprika. - Wissenschaftliche Ausar
beitungen entstanden u. a. im Rahmen einer Zusammenstellung gtinstiger Befallsbedin
gungen bei der Fungizidpri.ifung. 

l. Untersuchungen zur Verbreitung des Erregers der Kohlhemie (Plasmodiophora bras
sicae) und seiner Pathotypen sowie zur Anfalligkeit der Wirtspflanzen - Studies on the

distribution of the clubroot causing fungus (Plasmodiophora brassicae) and its patho
types and on the susceptibility of host species (Mattusch, P .)

Mit Hilfe des Europaischen Kohlhernie-Differenzierungssortimentes (European Clubroot 
Differential Set - ECD) konnte im Herbstriibenanbau der Bundesrepublik Deutschland 
erstmals der sehr aggressive Kohlhernie-Pathotyp ECD 31/31/31 (Befallsschwellenwert = 
cut-off point: 25 % befallene Pflanzen) nachgewiesen werden. Fiir die Resistenzzlichtung 
bedeutet dies die Notwendigkeit zur Suche nach neuen Resistenztragern bei Herbstrliben. 
Eine gewisse Potenz scheint die Sorte ;Laubo' zu besitzen, die als Kreuzungselter Verwen
dung finden konnte. - Ein weiteres Rettichsortiment japanischer Herkunft wurde auf 
Kohlhernieanfalligkeit und allgemeine Anbaueignung getestet. - Die Pri.ifung der 10 Blu
menkohlsorten mit der gro:Bten Anbauverbreitu11g auf ihre Widerstandsfahigkeit gegen 
den Kohlhemieerreger an zwei verschiedenen Standorten erbrachte unter den gtinstigen 
Befallsbedingungen dieses Jahres keine praktisch nutzbaren Unterschiede zwischen den 
Sorten. 

2. Verminderung der durch den Kohlhemieerreger (Plasmodiophora brassicae) verursach
ten Schadwirkung durch den gezielten Einsatz fungizider Substanzen - Diminution of 
the damage caused by Plasmodiophora brassicae by the application of fungicidal
compounds (Mattusch, P.)

Bei Frlihbefall an Rettich durch die Kohlhernie werden nicht nur Haupt- und Nebenwur
zeln befallen, sondern es wird auch der Rtibenkorper parasitiert. Der Rettich kann dann 
nicht vermarktet werden. Durch den Einsatz von Kalkstickstoff mit 6 dt/ha, 14 Tage vor 
der Saat eingepflligt, zuzliglich 4 dt/ha einen Tag vor der Saat eingefrast, konnte der Frtih
befall wie im Vorjahr verrnindert werden. In dem Priifjahr wurde dieses Ergebnis jedoch 
von einer einmaligen Gabe von 10 dt/ha Kalkstickstoff 14 Tage vor der Saat eingefrast 
libertroffen. Die Befallswerte flir den Rtibenkorper lagen im Vergleich zur unbehandelten 
Kontrolle (58 %) bei 24 % bzw. 15 %. 

3. Untersuchungen zur Epidemiologie von Sclerotinia sclerotiorum in Buschbohnen
(Phaseolus vulgaris) und Gurken (Cucumis sativus) - Investigations on the epidemio
logy of Sclerotinia sclerotiorum in snap beans (Phaseolus vulgaris) and cucumbers
(Cucumis sativus) (Mattusch, P.)

Enge Fruchtfolge sowie der Wegfall einer mechanischen Bodenbearbeitung haben im 
Buschbohnenanbau zu vermehrtem Auftreten von Sclerotinia sclerotiorum geftihrt. Ob
wohl herkommliche Fungizide for die Bekampfung der Krankheit zur Verfligung stehen, 
wurden die Versuche zur Ausschaltung der Fruchtkorper (Apothecien), die durch die in 
ihnen gebildeten Ascosporen als hauptsachliche Infektionsquelle anzusehen sind, fortge
setzt. In einem Praxisversuch wurde der Einflu:B der Verrninderung des Apothecienbe-
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satzes auf den Sclerotinia-Befall untersucht. 6 dt/ha Kalkstickstoff, 8 Tage vor der Aus
saat eingefrast, bewirkten einen um 60 % geringeren Befall durch den Pilz. Weitere Ver
suche sollen klaren, ob durch Kombination die Apothecienbildung verhindernder MaB
nahmen und einer verminderten Anzahl von Fungizidanwendungen der Sclerotinia-Be
satz auf ein wirtschaftlich tragbares Mall, gesenkt bzw. ob Befallsfreiheit erzielt werden 
kann. 

4. Untersuchungen iiber Falsche Mehltaupilze im Gemiisebau - Investigations on downy
mildew fungi in vegetable crops (Criiger, G.)

hn Einsatz gegen Bremia lactucae an Kopfsalat zeigten Phosethyl-Al und Propamocarb 
auch dann einen ausreichenden Effekt, wenn die erste Spritzung unmittelbar nach Fest
stellung des ersten Befalls erfolgte. Der Bekampfungserfolg eines vorbeugenden Einsatzes 
war nur geringftigig hoher. 
Bei der Bekampfung von Peronospora parasitica an Radies (Freilandanbau im Herbst, 
Kulturdauer 65 Tage) erwiesen sich jeweils zwei Spritzungen von Metalaxyl + Folpet, 
Phosethyl-Al und Propamocarb als zufriedenstellend wirksam, wenn die erste Spritzung 
irn Zuge der Entwicklung der ersten Laubblatter stattfand. Bei entsprechend langer Kul
turdauer (mehr als 40 Tage) wird eine zweite Behandlung - im Abstand von 14 Tagen -
notwendig. - Die Fungizidkombination Metalaxyl + Folpet (3 Spritzungen) war auch bei 
der Bekampfung von Peronospora parasitica an Brokkoli voll wirksam, allerdings zeigte 
sich gegeniiber den Versuchsparzellen, die mit Mancozeb gespritzt waren, ein deutlich ver
mehrter Besatz an Alternaria brassicae.

S. Zur Wirkung eines Fungizideinsatzes gegen die Septoria-Blatttleckenkrankheit an
Knollenselleriesorten unterschiedlicher Anf:illigkeit - About the effect of fungicides
on the Septoria leaf disease of celeriac cultivars of different susceptibility (Criiger, G.)

Es wurden vier Knollenselleriesorten mittlerer Anfalligkeit ('Magdeburger Markt', 'Neckar
land', 'Oderdorfer', 'Roka') mit einer sehr anfalligen ('lnvictus') und einer resistenten 
Sorte ('Bergers weill,e Kugel') verglichen. Sechs Fungizidspritzungen (dreirnal Fentinace
tat + Maneb und dreimal Metiram) erbrachten bei der anfalligen Sorte im Vergleich zur 
Kontrolle ein um 50 % hoheres Knollengewicht. Die Erhohung des Knollengewichtes 
durch die Fungizidanwendungen betrug bei den Sorten mittlerer Anfalligkeit 25-30 %. 
Bei der re sis ten ten Sorte blieb das Knollengewicht unverandert. Die Ergebnisse wurden 
bei einem mittleren Befallsdruck erzielt. Die Parzelle mi t dem hochsten Befall {'lnvictus ', 
unbehandelt) zeigte zum Abschlull, des Versuchs einen Befallswert 6 (Bonitierungsschema 
1-9).

6. Priifung von Sorten verschiedener Gemiisearten auf Resistenz gegeniiber Krankheits
erregem und Schadlingen - Testing of cultivars of various vegetable crops for re
sistance to pathogenic organisms and pests

6.1 Resistenzpriifungen zu Echtem Mehltau (Erysiphe pisi) an Erbsen (Pisum sativum) 
- Testing for resistance to powdery mildew on peas (Mattusch, P.)

In einem Labortest wurden 160 Handelssorten, beim Bundessortenamt neu angemeldete 
Sorten sowie einige Zuchtstamme, auf Resistenz gegen den Erreger des Echten Erbsen
mehltaus ( Erysiphe pisi) gepri.ift. Als resistent erwiesen sich die Sorten 'Almires', 'Andes' 
und 'Ofi' sowie 5 Priifsorten bzw. Zuchtstamme. Das Resistenzverhalten der Sorten konnte 
in einem Freilandversuch bestatigt werden. 
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6.2 Resistenz von Knollenselleriesorten gegen Septoria apiicola - Resistance of cultivars 
of celeriac to Septoria apiico/a (Criiger, G.) 

Ein Sortiment von 21 Knollenselleriesorten wurde im Freiland beziiglich der Anfalligkeit 
gegen den Erreger der Septoria-Blattfleckenkrankheit gepriift. Die Sorten 'Apia', 'Bergers 
weille Kugel' und 'Dolvi' zeigten iiber die volle Kulturdauer den schwiichsten Befall. Da
mit wurden die Ergebnisse mehrjiihriger Gewiichshauspri.ifungen an Jungpflanzen eindeu
tig bestiitigt. 

6.3 Resistenzpriifung bei Einlege- und Salatgurkensorten gegen Echten Mehltau - Testing 
for resistance to powdery mildew in gherkin and cucumber cul tivars (Criiger, G.) 

Freilandgurkensorten wurden im Gewiichshaus und im Freiland auf ihre Anfalligkeit ge
gen Sphaerotheca fuliginea gepriift. Unter den hiirteren Priifbedingungen im Gewachshaus 
blieben aus einem Sortiment (22 Sorten) nur 'Camito' und 'Dew' befallsfrei. hn Freiland 
erwiesen sich auch noch 'Aphrodite', 'Brick' und 'Camimus' als wenig anfallig. Die Haus
gurkensorte 'Bella' blieb i.iber die gesamte Kulturdauer (Mai-August)frei vonSJuliginea, 
wiihrend zur Unterdriickung des Mehltaus auf Nachbarpflanzen der Sorte 'Sandra' w6-
chentlich mit einem Fungizid (Triadimefon) gespritzt werden muBte. 

6.4 Priifung von Sorten verschiedener Gemiisearten auf Resistenz gegeniiber Schadlingen 
- Testing of cultivars of various vegetable crops for resistance to pests (Hommes, M.)

Die Untersuchungen zur unterschiedlichen Anfalligkeit von Kohlsorten gegeniiber Schiid
lingen aus den Ordnungen Homoptera und Lepidoptera wurden fortgesetzt. Zur Priifung 
kamen unter Freilandbedingungen 10 Weif:,kohl-, 6 Rotkohl- und 7 Wirsingsorten in 2 
aufeinanderfolgenden Siitzen. Fiir folgende Schiidlingsarten ergaben sich zwischen den 
einzelnen Sorten signifikante Befallsunterschiede: Kohlmottenschildlaus ( Aleurodes pro
letella), Mehlige Kohlblattlaus ( Brevicoryne brassicae), Kohleule ( Mamestra brassicae) und 
Kohlschabe (Plutel la maculipennis). 

Neu aufgenommen wurden Untersuchungen zur Anfalligkeit der Mohre gegeniiber der 
Mohrenfliege (Psi/a rosae). In einem aus 18 Sorten bestehenden, intemationalen Mohren
sortiment ergaben sich in einem Freilandversuch gesicherte Befallsunterschiede zwischen 
den Sorten. Der Parasitierungsgrad schwankte zwischen 32 % (Sorte 'Nantes') und 64 % 
(Sorte 'Regulus'). 

7. Entwick lung eines integrierten· Systems zur Bekampfung saugender und beiBender In
sekten im Kohlanbau - Development of an integrated system for the control of
sucking and chewing insects in cabbage crops (Hommes, M.)

Zur Ermittlung der Populationsdynarnik der verschiedenen Kohlschiidlinge wurden in 
einer Dauerbeobachtungsparzelle w6chentlich 100 Rosenkohlpflanzen auf Befall mit 
schiidlichen Insekten kontrolliert. Dabei wurden das zeitliche Auftreten und die Befalls
stiirke folgender Schiidlinge erfaBt: Kohlmottenschildlaus ( Aleurodes proletella), Mehlige 
Kohlblattlaus (Brev icoryne brassicae), Grune Pfirsichblattlaus (Myzus persicae}, Gamma
Eule (Autographa gamma), Kohlzi.insler (Evergestis forfica l is), Eulen-Arten (Mamestra 
spp.), Weilllinge (Pieris spp.) und Kohlschabe (Plutel la macul ipennis). Die Auswertung 
der wochentlich ermittelten Daten erfolgte mit Hilfe eines Computers. 

Gleichzeitig wurden mit Hilfe einer Lichtfalle die Flugzeiten einiger schadlicher Noctui
denarten erfa6t. Fiir einen der bedeutendsten Schadlinge, die Kohleule (Mamestra bras
sicae), wurden in Abstimmung mit Wissenschaftlem anderer EG-Staaten drei Konzentra
tionen eines Sexualpheromons (Herkunft Schweiz) gepriift. Dabei zeigte sich, da6 die 
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Hi:ihe der eingesetzten Konzentrationen in dem gepriiften Bereich nur einen geringen Ein
fluB auf die Fangigkeit der Fallen ausi.ibte. Erstmals wurde auch ein Pheromon fiir die 
Kohlschabe (P. nwculipennis) getestet. 

Institut fiir Pflanzenschutz im Obstbau in Dossenheim 

Vom Institut wurden wiederum mehrere fachliche Stellungnahmen fiir die Arbeitsgruppen 
der EPPO iiber ,,Phytosanitary Regulations" und ,,Certification ofVirus-testet fruit trees", 
zu der EG-Richtlinie 77 /93 iiber ,,MaBnahmen zum Schutz gegen das Verbringen von 
Schadorganismen der Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse in die Mitgliedstaaten" sowie zur 
Pflanzenbeschauverordnung gegeben. 

Eine Arbeitstagung iiber die Erweiterung der ,,Richtlinie zur Gesundheitstiberwachung 
von Erdbeerpflanzgut" (Einbeziehung von Phytophthora fragariae) sowie zwei Arbeits
tagungen iiber die Feuerbrand-Krankheit wurden vom Institut einberufen und durchge
ftihrt. 

Mit Vertretem des Pflanzenschutzdienstes und von Berufsverbanden fanden wiederum 
Besprechungen statt i.iber die Virustestung bei Obstgeholzen, die Versorgung von Baum
schulen und des Obstbaues mit virusgetestetem Vermehrungsmaterial, iiber die Kennzeich
nung des virusfreien bzw. virusgetesteten Anzuchtmaterials in den Baumschulen sowie die 
Durchftihrung der Verordnung zur Bekampfung von Viruskrankheiten im Obstbau. 

1. EinfluB des Phloemzustandes auf das Uberdauem von MLO iri pear decline- und trieb
suchtkranken Baumen - Importance of phloem condition on the smvival of MLO in
pear decline and apple proliferation diseased trees (Seemilller, E. und Schaper, illrike)

In friiheren Untersuchungen konnte festgestellt werden, daB bei pear decline- und trieb-
suchtkranken Baumen die Erreger den Spross im Fri.ihjahr von der Wurzel aus besiedeln, 
und daB diese Besiedlung nach dem Ende der Vegetationszeit in den meisten Fallen wie
der verschwindet. Demgegeniiber weisen die Wurzeln wahrend des ganzen Jahres eine 
Besiedlung auf. Als Ursache dieser Erscheinung konnte jetzt der unterschiedliche Zustand 
des Phloems wahrend des Winters in Wurzel und Spross nachgewiesen werden, Im Spross 
degenerieren die Siebrohren im November und Dezember, so daB im Januar und Februar 
normalerweise keine intakten Elemente mehr vorhanden sind oder nur noch ganz verein
ze lte. Da die Erreger auf funktionsfahige Siebri:ihren angewiesen sind, gehen sie mit deren 
Degeneration zugrunde. Bei Baumen, die ein krankheitsbedingtes Ersatzphloem aufwei
sen, bleiben groBere Phloembereiche zumindest bis zum Februar funktionsfahig. In die
sen Fallen bleibt auch die MLO-Besiedlung erhalten. Im Gegensatz zum Spross ist in der 
Wurzel wahrend des ganzen Jahres funktionsfahiges Phloem vorhanden, in dem die MLO 
den Winter iiberdauem ki:innen. 

2. Versuche zur Bekiimpfung der Triebsucht des Apfels mit Oxytetracyclin - Experi
ments to control apple proliferation disease by oxytetracyclin treatment (Schaper,
illrike und Seemiiller, E.)

Triebsuchtkranke Apfelbaume wurden im Juni oder Mitte bzw. Ende Oktober mit Oxy
tetracyclin in unterschiedlichen Aufwandmengen <lurch lnjektion in den Stamm behan
delt. Durch die Anwendung des Antibiotikums konnte die FruchtgroBe so gesteigert wer
den, daB sie in den meisten Fallen den Wert gesunder Biiume erreichte. Der Ertrag blieb 
jedoch haufig hinter dem der Vergleichsbaume zuri.ick. Die Wirkung war im 2. Jahr nach 
der Behandlung in der Regel giinstiger als im 1. Jahr, weil im letzteren Fall nicht selten 
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phytotoxische Schaden den Ertrag beeintrachtigten. Die Phytotoxizifat war neben der 
Aufwandsmenge stark vom Applikationszeitpunkt abhangig. So war die. Vertraglichkeit 
bei der Sommerbehandlung gut. Auch bei dem 1. Oktobertermin traten nur leichte, bei 
dem 2. jedoch zum Tell sehr starke Schaden auf. Die Ausbildung von Hexenbesen konnte 
durch die Behandlung reduziert aber nicht vollig verhindert werden. Fluoreszenzmikro
skopische Untersuchungen sowie Ubertragungsversuche ergaben, daB nach der Behand
lung die Erreger im Spross degenerieren. Auch unterblieb im Jahr nach·der Behandlung 
die von den Wurzeln ausgehende Wiederbesiedlung des Sprosses in den meisten Fallen. Im 
Gegensatz zum Spross wurden die Erreger in den Wurzeln nicht merklich beeintrachtigt. 
Sie waren standig nachweisbar und die Krankheit lieB sich nach der Behandlung auch 
immer gut iibertragen. Die unbefriedigende Translokation des Antibiotikums in die Wur
zeln di.irfte der Hauptgrund daftir sein, daB die Erreger nicht eliminiert werden konnen 
und deshalb die Wirkung der Behandlung nur temporarer Natur ist. 

3. Versuche mit latenten Kemobstviren - Exper iments with latent viruses of pome fruits
(Kunze, L.)

Bei unseren Apfelsorten und -unterlagen tritt das Stammnarbenvirus (stem pitting virus, 
SPV) immer zusammen mit dern Spy-Epinastievirus (spy epinasty virus, SEY) auf. Es wird 
daher verrnutet, daB diese Viren miteinander identisch sind. Eine Untersuchung dieser 
Frage ist aber schwierig, well Mischinfektionen mit mehreren Viren bei Obstgeholzen sehr 
haufig sind und die beiden genannten Viren sich nicht rnechanisch auf krautige Pflanzen 
i.ibertragen }assen. Sie werden nur anhand der Symptome auf den holzigen Indikatoren 
,Virginia Crab' bzw. Spy 227 unterschieden. Eine Uberpri.ifung der ldentitat war jetzt in 
einem mehrjiihrigen Versuch auf indirektem Weg moglich. 

Bei einer Infektion von Apfeljungpflanzen durch Doppelokulation kann es vorkommen, 
daB die junge Veredlung im l. Jahr noch nicht vollstandig infiziert ist. Von 10 Pflanzen, 
die auf diese Weise mit einern Gemisch latenter Apfelviren infiziert worden waren, wur
den ein Jahr nach der Okulation Augen zur Anzucht weiterer Baume entnommen. Diese 
Jungbaume, die jeweils einem Auge aus der l .  Serie entsprechen, wurden dann einige Jahre 
spater auf Befall mit latenten Viren getestet. Von 64 Baumen enthielten 37 Baume CLSV 
{chlorotic leaf spot virus}, SPV und SEY, 22 Baume nur CLSV und 5 Baume keines der 
3 Viren. Es waren also 27 Pflanzen weder mit SPY noch SEY infiziert. Dies hangt mit der 
ungleichmaBigen Virusverteilung in den Ausgangspflanzen zusammen. Wenn es sich beirn 
SPV und SEV um verschiedene Viren handeln wi.irde, mi.iBten allerdings bei ungleich
maBiger Virusverteilung einige Jungbaurne nur eines der beiden Viren enthalten .. Da dies 
nicht der Fall war, obwohl nur 37 von 64 Pflanzen vollstandig infiziert waren, miissen die 
beiden Viren identisch sein. Dementsprechend geni.igt fi.ir die Testung auf diese Viren in 
Zukunft eine lndikatorsorte. 

4. Untersuchungen von Steinobstviren - Studies on stone fruit viruses (Kunze, L., in Zu
samrnenarbeit mit Koenig, Renate, Institut fi.ir Viruskrankheiten der Pflanzen, Braun
schweig, und Krause, Ch., Arnt for Landwirtschaft und Bodenkultur, Bayreuth)

An Siillikirschen in Oberfranken wurde eine Viruskrankheit festgestellt, die BlattmiBbil
dungen, Einsenkungen an den Fri.ichten, Rindenrisse und starke Wuchshemmung hervor
ruft. Diese Krankheit beginnt mit Nekrosen an Blattadern und Trieben. Sie entspricht in 
ihren Symptomen einer als cherry detrimental canker bezeichneten Virose, die aus der 
Tschechoslowakei und der Schweiz beschrieben wurde. Ebenso wie bei dieser Virose 
konnte in den kranken Si.iBkirschen in Oberfranken ein Virus aus der Gruppe der tomato 
bushy stunt-Viren durch mechanische Dbertragung auf krautige Pflanzen nachgewiesen 
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werden. Mit Hilfe serologischer Methoden wurde das Virus als Petunia asteroid mosaic 
virns identifiziert. Die beobachtete Virose tritt im K.irschenanbaugebiet nordlich von 
Ni.irnberg an mehreren Orten auf und kann bei den erkrankten Biiumen zum vollstandi
gen Ertragsausfall fiihren. 

5. Untersuchungen iiber die Scharkakrankheit bei Pflaume und Ptirsich - Investigations
on the sharka disease of plum and peach (Krczal, H. und Kunze, L.)

Die Scharkakrankheit verursacht in Zwetschenanlagen hohe Emteverluste und wird durch 
Blattlliuse i.ibertragen. Neben Steinobst konnen auch krautige Pflanzen von dem Scharka
virus befallen werden. In Gewlichshausversuchen wurde festgestellt, da£ das Scharkavirus 
seine Ubertragbarkeit durch Blattlliuse verlieren kann .. Um zu pri.ifen, ob dieser for die na
ti.irliche Ausbreitung der Krankheit wichtige Faktor auch in Obstanlagen auftritt, unter
suchten wir 6 Virusisolate aus 5 si.idwestdeutschen Anbaugebieten auf ihre Obertragbar
keit durch Blattlause. Alie Isolate lie:tl,en sich durch die Pfirsichblattlaus Myzus persicae 
von Steinobst zu Steinobst i.ibertragen. Wesentliche Unterschiede in der Ubertragungsrate 
traten dabei nicht auf. Die Isolate konnten von der Blattlaus aber nicht auf Nicotiana 
clevelandii i.ibertragen werden. Die Ergebnisse zeigen, da£ die in Obstanlagen auftretenden 
Scharkaherki.infte blattlausi.ibertragbar sind und daher auf eine sorgfaltige Bekampfung 
der Vektoren nicht verzichtet werden kann. Krautige Pflanzen spielen bei der Ausbreitung 
der Scharka wahrscheinlich nur eine untergeordnete Rolle. 

6. Versuche zur Beklimpfung der Scharkakrankheit in Obstanlagen - Experiments to
control the sharka disease in orchards (Krczal, H., Kunze, L., in Zusammenarbeit mit
Kock, Th., Pflanzenschutzamt Freiburg)

Der 1974 begonnene Versuch, die Scharkakrankheit in einer Zwetschgenanlage durch Ro
dungsmaBnahmen und Vektorbeklimpfung zu tilgen, wurde im Berichtsjahr fortgesetzt. 
Auch in der Vegetationsperiode 1981 blieben die zu Beginn des Versuchs nachgepflanzten 
Bliume befallsfrei. Bei 2 iilteren Bliumen wurden dagegen erstmals Anzeichen der Scharka 
festgestellt. Offenbar handelt es sich noch um einen Befall aus fri.iheren Jahren, der bei 
den lilteren Bliumen erst nach einer langen lnkubationszeit sichtbar geworden ist. Dies 
zeigt, da:tl, auch nach umfangreichen RodungsmaBnahmen in den Folgejahren eine inten
sive Beobachtung und Vektorbeklimpfung notwendig ist, um eine nati.irliche Ausbreitung 
der Scharka zu verhindem. 

7. Beklimpfung der Viruskrankheiten der Himbeere durch Verwendung von Sorten, die
gegen Blattlaus- oder Virusbefall resistent sind - Experiments to control raspberry
virus diseases by use of aphid- or virus-resistant varieties (Krczal, H.)

Bei der Himbeere sind Viruskrankheiten in der Bundesrepublik Deutschland weit verbrei
tet. Dies ist zum groBen Teil darauf zuri.ickzufiihren, da£ die virusi.ibertragenden Blatt
lausarten in allen Anbaugebieten auftreten und daB durch sie immer wieder Viren von ver
seuchten, wildwachsenden Bestlinden in die Anlagen eingeschleppt werden. Es wird des
halb untersucht, ob es im Rahmen eines integrierten Pflanzenschutzes moglich ist, die An
lagen mit Hilfe resistenter Sorten i.iber einen langen Zeitraum gesund zu erhalten. Fi.ir die
sen Zweck wurden aus dem Ausland Pflanzen von neun, in ihren Herkunftsllindem resi
stenten Neuzi.ichtungen beschafft, unter insektensicheren Bedingungen vermehrt und 
danach ausgepflanzt, um ihre Resistenzeigenschaften gegen die bei uns auftretenden Vek
torarten und Viren zu i.iberpri.ifen. Bis zum Beginn des Fruchtertrags im Jahre 1981 wur
den die Parzellen zur Erhaltung des Gesundheitszustandes intensiv mit Insektiziden be
handelt. In der ersten Vegetationperiode ohne Insektizidbehandlung blieben die Sorten 
virusfrei. 
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8. Versuche zur Bekiimpfung der Johannisbeergallmilbe Cecidophyopsis ribis, dem Ober
triiger der Brennesselblattrigkeit der Schwarzen Johannisbeere - Experiments to con
trol the black currant gall mite Cecidophyopsis ribis, the vector of reversion of black
currant (Krczal, H.)

Durch den Befall mit der Brennesselblattrigkeit der Schwarzen Johannisbeere wird der 
Ertrag der Busche innerhalb kurzer Zeit bis zur Unwirtschaftlichkeit herabgesetzt. Uber
tragen wird der Erreger durch die Johannisbeergallmilbe. AuBer durch ihre Vektoreigen
schaften ist die Milbe auch durch die Vemichtung zahlreicher Bltiten und Blattknospen 
ein wichtiger Schadling der Johannisbeere. Ftir die Bekampfung der Milbe haben sich bis
her nur Netzschwefel und Endosulfan als wirksam erwiesen. Da die Wartezeit for Endo
sulfan bei der Schwarzen Johannisbeere auf 60 Tage verlangert wurde, andererseits beim 
Einsatz von Netzschwefel aber die Gefahr einer Schadigung der behandelten Pflanzen be
steht, wurde die Bekampfung der Milbe seitdem immer schwieriger. Eine bedrohliche Zu
nahme des Befalls war die Folge. Es wurde deshalb untersucht, ob es mdglich ist, die 
Johannisbeergallmilbe mit einer Spritzfolge zu bekampfen, die der langeren Wartezeit von 
Endosulfan Rechnung tragt. Durch 2 bzw. 3 Endosulfanbehandlungen von Beginn bis zur 
abgehenden Bltite konnte der Prozentsatz der befallenen Knospen von 44 auf 14 bzw. 
10 % gesenkt werden. Damit wird es, in Verbindung mit geeigneten PflegemaBnahmen 
(Schnitt) mdglich sein, den durch die Milbe unmittelbar verursachten Schaden in Grenzen 
zu halten, jedoch nicht ganz eine weitere Ausbreitung der Brennesselblattrigkeit. 

9. Untersuchungen iiber die Resistenz des Apfels gegen Nectria galligena und Phytoph
thora cactorum - Experiments on the resistance of apple species and varieties to
Nectria galligena and Phytophthora cactorum (Schmidle, A.)

Im Rahmen eines integrierten Pflanzenschutzes ist es dringend erforderlich, Apfelsorten 
nicht nur auf ihre Resistenz gegen Scharf und Mehltau, sondern auch gegen wichtige Er
reger von Rindenerkrankungen zu prtifen. In diese Untersuchungen wurden Ma/us-Wild
formen einbezogen, um auch dem Ztichter Hinweise auf Resistenz-Potentiale geben zu 
kdnnen. Nachdem in den letzten Jahren ein umfangreiches Baummaterial gegen P. cacto-
1Um und N galligena getestet worden ist, sollte ermittelt werden, welche prainfektionellen 
Faktoren (Rindeninhaltsstoffe) for die unterschiedlichen Anfalligkeiten verantwortlich 
sind. Bei einer Auswahl von Apfelsorten konnten keine Beziehungen zwischen Glucose
und Fructose- bzw. Gesamtzuckergehalt der Rinde und der Anfalligkeit bzw. Resistenz 
gegentiber P. cactorum gefunden werden. Offenbar bestehen Zusammenhange zwischen 
Gesamtphenol- und Phlorizingehalt der Rinde verschiedener Malus-Arten und Apfelsorten 
und ihrer Resistenz gegen P. cactorum. So haben z. B. M. sikkimensis und M. baccata so
wie ,Maunzen' und ,Granny Smith', die gegen P. cactorum resistent sind, einen deutlich 
hdheren Phlorizingehalt als anfalligere Arten und Sorten. Der Korrelationskoeffizient 
zwischen Phlorizingehalt und Resistenz ist z. T. hoch signifikant. 

10. Untersuchungen iiber das Auftreten von Fruchtfaule-Erregem am Apfel in einem
Obstlager - Investigations on the occurrence of fruit rot agents on apple in a storage
Schmidle, A. und Maleitzke, Ingrid)

Im institutseigenen Obstlager wurden in der Periode 1980/81 die auftretenden Apfel
fruchtfaulen ermittelt. Insgesamt konnten 21 Pilze, die allein oder in Mischinfektionen 
auftraten, isoliert und bestimmt werden. Am haufigsten trat Penicil lium expansum mit 
32,8 % auf, gefolgt von Alternaria tenuis mit 17,4, Botrytis cinerea 6,9, Cladosporium 
cladosporioides 6,6, Nectria gal ligena 4,6, Aureobasidium pullulans und Fusarium ave
naceum mit je 3,5 %. Auffallend war, daB Gloeosporium-Arten fast nicht vorhanden wa-
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ren; auch der Befall durch Monilia spp. lag unter 2 %. Sollten sich diese Ergebnisse auch 
in anderen Anbaugebieten bestatigen, so ware zu prtifen, ob die fiir die Bekampfung von 
Lagerfaulen zugelassenen Fungizide gegen ein groBeres Pilzspektrum biologisch zu priifen 
sind. 

11. Die Monilia-K.rankheit des Kem- und Steinobstes - Investigations on Monilia-di�ase
of pome and stone fruits (Weiske-Benner, Annelie und Schmidle, A.)

Die von Monilia spp. verursachte Bliitenfaule und Zweigspitzendiirre kann bei Kern- und 
Steinobst oft groBe Ertragsminderungen hervorrufen. Sortenresistenzpriifungen an Sauer
kirsche und Apfel wurden durch spezielle histologische und biochemische Untersuchun
gen an ,Schattenmorelle', ,Kelleriis 14', ,Heimanns Rubin', und ,Beutelspacher Rexelle' 
sowie an ,Alkmene', ,L. Lambourne', ,Cox', ,J. Grieve', ,Jonathan', ,Granny', ,Golden' 
und ,Maunzen' erganzt (Reihenfolge hochanfallig bis resistent). Die Auswertung histolo
gischer Schnittpraparate der Rinde ergab, daB die Fahigkeit einer Sorte, eine Nekrose mit 
Hilfe eines rasch ausgebildeten Wundperiderms abzuriegeln, offensichtlich nicht allein 
iiber Resistenz oder Anfalligkeit entscheidet. Vielmehr wurde deutlich, daB die Myzelaus
breitung bei den resistenten Sorten bJreits gestoppt ist, bevor ein li.ickenloses Wundperi
derm vorliegt. Gesamtphenolbestimmungen lie£en bei Sauerkirsch-Sorten keine Beziehung 
zwischen Resistenz und Gesamtphenolgehalt erkennen, wahrend bei den Apfelsorten 
Dbereinstimmung insofern vorlag, als der resistente ,Maunzen' den hochsten, die hoch 
anfallige ,Alkmene' und ,L. Lambourne' einen signifikant niedrigeren Gehalt aufwiesen. 
Gaschromatographische Untersuchungen des Spektrums phenolischer Substanzen in der 
gesunden Rinde wurden an Sauerkirsch- und Apfelsorten durchgefiihrt. Bei Apfel war 
wichtigster Bestandteil neben Rutin das Phlorizin, gefolgt von Tannin. Die anfalligen Sor
ten weisen in der gesunden Rinde um 100 mg Phlorizin/g Rinde auf, die resistenten um 
150 mg/g. Sehr deutlich war der Unterschied im pilzbefallenen Rindengewebe. Wahrend 
sich in den Nekrosen der resistenten Sorten noch ea. 70 % des urspriinglichen Phlorizin
Gehaltes nachweisen lassen, sinkt der Anteil bei den anfalligen auf ea .. 18 %. 

12. Einflufl, von Metalaxyl und Aluminiumfo�tyl auf das tiberdauem von Phytophthora
fragarae im Boden - Effect of metalaxyl and aluminiumfosetyl on the su rvival of
Phytophthora fragariae in soil (Duncan, J.M. und Seemiiller, E.)

Mit Phytophthora fragariae verseuchter Boden wurde in Topfen mit Metalaxyl (Ridomil) 
oder Aluminiurnfosetyl {Aliette) durch Angie:Ben behandelt. Ein Tell des Bodens wurde 
mit der p.ochanfalligen Koderpflanze Fragaria vesca bepflanzt, der andere blieb ohne 
Bewuchs. Von dem behandelten Boden wurden in verschiedenen Zeitabstanden Proben 
entnommen und mit F vesca bepflanzt. Wahrend anfanglic·h die Koderpflanzen wahr
scheinlich infolge der noch vorhandenen Fungizidwirkung befallsfrei blieben, konnte bei 
den spateren Terminen die Krankheit in allen 4 Versuchsvarianten wieder nachgewiesen 
werden. Auch in den Pflanzen der behandelten Topfe lie£ sich der Pilz feststellen .. Aus 
diesen Ergebnissen kann der Schlufl, gezogen werden, daB durch eine Applikation der 
beiden Fungizide der Erreger der Roten Wurzelfaule der Erdbeere weder aus dem Boden 
noch aus den Pflanzen eliminiert werden kann. 
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13. Uber den EinfluB einer Bekampfung des Apfelwicklers rnit Granulosevirus auf Apfel
schalenwickler und andere Schadarthropoden - Effect of codling moth control with
Granulosis Virus on apple leaf rollers and other apple pests (Dickler, E., in Zusam
menarbeit mit Huber, J., Institut for biologische Schiidlingsbekampfung, Darmstadt)

Nach einer tiber mehrere Jahre andauernden Populationsdepression, die 1980 mit nur 
0,3 % befallenen Frtichten bei unbehandelten Baumen ihren Tiefstand erreicht hatte, kam 
es 1981 wieder zu einem · stiirkeren Befallsdruck durch den Apfelwickler Laspeyresia po
monella mit 8 % Befall und mehr in unbehandelten Parzellen. Wie in den Vorjahren fiihrte 
die Verwendung des apfelwicklerspezifischen Granulosevirus und ein Verzicht auf chemi
sche Insektizide zu betriichtlichen Ertragsausfallen <lurch Schalenwicklerarten. Eine mit 
verschiedenen Verfahren durchgeftihrte Analyse des Schalenwickler-Komplexes ergab, 
daB bei Larvenaufsammlungen Pandemis heparana mit 75 % die am hiiufigsten vertretene 
Schalenwicklerart war. Artenspektrum und Dominanz der Antagonisten wurden auf den 
unterschiedlich behandelten Parzellen erfaBt. 

14. Frei landversuche zur Bekampfung der Schalenwickler rnit spezifischen Baculoviren -
Field trials for control of leafrollers with specific baculoviruses (Dickler, E., in Zu
sammenarbeit mit Huber, J., Institut for biologische Schiidlingsbekiimpfung, Darm
stadt und Peters, D., Department of Virology, Binnenhaven 11, Wageningen, NL)

Ein for die Schalenwicklerart Adoxophyes orana spezifisches Kempolyedervirus (AoNPV) 
hatte 1980 im Biotest eine sehr gute Wirkung gezeigt. Gemessen an der Reduktion der 
Schalenwicklerschiiden im Freiland war dieses Viruspriiparat jedoch nicht voll befriedi
gend. Die 1981 in der Bundesrepublik und in Holland durchgeftihrten Untersuchungen 
bestiitigten erneut dieses Resultat. Die fehlende Dbereinstimmung der Ergebnisse aus 
Labor- und Feldversuchen ist wahrscheinlich - wie Kiifigversuche in Dossenheim erga
ben - auf die Unwirksamkeit des AoNPV gegen Pandemis heparana zuriickzuftihren. 

Apfelbiiume Sorte ,Goldparmiine' auf M 9 wurden zur Bekiimpfung der Sommerraupen 
von A. orana zweimal mit AoNPV behandelt und vor Beginn des Falterfluges mit Saran
zelten eingekiifigt. Unbehandelte eingekiifigte Biiume dienten als Kontrolle. Wiihrend in 
den AoNPV-Kiifigen kein A. orana schltipfte, konnten in den Kontrollkiifigen pro Baum 
10,5 Tiere dieser Art gefangen werden. Der Anteil von P. heparana lag mit 30,5 Faltern 
pro Baum in der Kontrollparzelle und mit 65 Faltern in der AoNPV behandelten Parzelle 
sehr hoch. In weiteren Untersuchungen soil gekliirt werden: 1. zu welchem Anteil die 
Fruchtschiiden durch P. heparana verursacht werden und 2. ob virusinfizierte A. orana 
noch Schiiden verursachen ki:innen bevor sie absterben. 

15. Untersuchungen zur Verbreitung der Schalenwicklerarten Adoxophyes orana und
Pandemis heparana in der Bundesrepublik Deutschland - Geographical distribution
of the apple leafrollers Adoxophyes orana and Pandemis heparana in the Federal
Republic of Germany (Dickier, E.)

In der Praxis wurden Schalenwicklerschiiden bisher ausschlieBlich der Art A. orana zuge
ordnet. Untersuchungen in Dossenheim hatten gezeigt, daB neben dieser Art P. heparana 
in hoher Dichte vorkommt und Schiiden verursachen kann. Es war daher von besonderem 
Interesse, die geographische Verbreitung der beiden Schalenwickler zu erfassen. Hierzu 
wurden unter Mitwirkung des Deutschen Pflanzenschutzdienstes, von Universitiitsinstitu
ten und Privatpersonen an insgesamt 59 Standorten in 24 verschiedenen Anbaugebieten 
Pheromonfallen ausgebracht. Erste wichtige Erkenntnisse ki:innen aus dieser Erhebung 
abgeleitet werden. So ist P. heparana allgemein verbreitet und wurde an den meisten 
Standorten in wesentlich gri:iBerer Zahl in die Fallen gelockt als A. orana. Der Verlauf der 
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Flugkurven laBt for viele Standorte auf einen bivoltinen Zyklus schlieBen. Unerwartet 
war das Ergebnis, daB A. orana an einigen Standorten nicht vorkam, insbesondere in 
Hohenlagen. 

16. Untersuchungen zur Bekampfung der am Apfel vorkommenden Wicklerarten mit
Bacillus thuringiensis - Control of orchard tortricids with Bacillus thuringiensis

(Dickier, E.)

In einer 0,6 ha groBen Apfelanlage wurden 1981 insgesamt 3 Behandlungen gegen Scha· 
lenwickler vorgenommen. Wie im Vorjahr konnte mit B. thuringiensis kein ausreichender 
Schutz des Ernteobstes gegen Schalenwicklerfra8 erzielt werden. Zusatze von FraBstimu· 
lantien fiihrten zu keiner nachweisbaren Erhohung der Wirkung. In der Parzelle mit che· 
mischer Insektizidbehandlung, Gusathion MS (Azinphosmethyl + Demethon°S·methylsul· 
fon) konnte mit 93 % Reduktion ein Befall durch Schalenwicklerraupen weitgehend aus· 
geschaltet werden. 

Institut fiir Pflanzenschutz im Weinbau in Bernkastel·Kues 

Als Grundlage for einen integrierten Rebschutz mit Blickrichtung auf eine umweltscho· 
nende Produktion hygienisch und qualitativ einwandfreier Trauben und Weine wurden 
folgende Beobachtungen, teils mit verbesserten Einrichtungen und neuen Verfahren, 
durchgefiihrt: Phanologie der Rebenentwicklung; Auftreten von Schadigungen durch 
Wettereinfltisse, Immissionen, Kulturfehler und Agrochemikalien; Krankheiten durch 
Ernahrungsstorungen, Viren, Mykoplasmen, Bakterien und Pilze; Schadwirkungen durch 
Milben, Schnecken, Insekten und Wirbeltiere; Untersuchungen zur umweltschonenden 
Beseitigung des Industrie·Nebenproduktes ,,Grtinsalz" durch Einsatz bei der Behandlung 
der Rebenchlorose; Kontamination von Beeren und Wein durch schwermetallhaltige 
Pflanzenbehandlungsmittel. Untersuchungen tiber Antiviralfaktoren sowie tiber cytoplas· 
matische Erbfaktoren; in vitro·Kultur von Reben zum Zwecke der gezielten Virustiber· 
tragung und des Studiums von Abwehrmechanismen nach Befall mit Nematoden (in Zu· 
sammenarbeit mit dem Institut for Nematologie, Munster); Feldbegeliungen zur Auswahl 
von Zuchtstammen (in Zusammenarbeit mit der Zentralstelle for Klonenselektion, Trier). 

Taxonomie, Pathogenitat und Bekampfung der an Fruchtruten der Rebe vorkommenden 
Pilze; Untersuchungen mit dem Raster·Elektronenmikroskop tiber die Bildung von Appres· 
sorien und Penetrationshyphen bei pathogenen Pilzen. Amtliche Prtifung von Fungiziden, 
Insektiziden, Akariziden, Herbiziden und Mitteln zum chemischen Entblattern; Freiland· 
versuche zur Klarung der Wirksamkeit von Resistenzinduktoren gegen Oidium (in Zusam· 
menarbeit mit der Universitat Hannover). Untersuchungen tiber Calepitrimerns vitis und 
Eriophyes vitis als Knospenschadlinge unter besonderer Berticksichtigung ihrer Wirkung 
auf Gescheinsanlagen; optimale Terminierung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln. 

1. Wanderung des Nitrats in Weinbergsboden unter Beriicksichtigung des durch Minerali
sierung des Humus freiwerdenden Anteils - Translocation of nitrate in vineyard soils
under consideration of the amount released by mineralisation of humus (Gartel, W.)

Angesichts seiner hohen Wasserloslichkeit und der geringen Sorbierbarkeit an Boden· 
kolloide wird Nitrat mit dem Niederschlagswasser leicht aus dem Boden ausgetragen und 
zwar sowohl durch oberflachliches AbflieBen, wie es bei starkeren · Regengtissen passiert, 
als auch mit dem Sickerwasser. Die hohe Wasserloslichkeit und Mobilitat des Nitrats fiihrt 
zu einer starken Fluktuation der N·Vorrate im Boden: Regenperioden oder starke Regen· 
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gtisse konnen die Reserven in kurzer Zeit betrachtlich verringem. Um eine Vorstellung 
iiber die Wanderung des Nitrats in Weinbergsboden (Tonschieferverwitterung und Terras
senlehm) zu gewinnen, wurden seit 1974 wochentlich aus Ertragsanlagen in Bemkastel
Kues und Graach Proben bis zu 1 m Tiefe - im Abstand von jeweils 20 cm - entnommen 
und auf ihren Nitratgehalt untersucht. Die Ergebnisse von mehreren Tausend N03 -Ana
lysen wurden jedes Jahr in der chronologischen Reihenfolge ihrer Entnahme grafisch dar
gestellt. Es zeigt sich hierbei immer wieder, daB der Nitratgehalt der Boden - unabhangig 
von ihrer Beschaffenheit und Lage - etwa ab Mitte Februar bis Ende Marz langsam zu
nimmt. Dieser Zeitabschnitt fallt mit der raschen Erwarmung der Boden und dem Beginn 
der Vegetation zusammen. Werden Mitte April z. B. 150 kg/ha N in mineralischer Form 
verabreicht, fiihrt dies -wie zu erwarten - rasch zu einer starken Anreicherung des N03 -

Gehalts zunachst in der oberen Schicht bis zu 20 cm. Mit dem nachsten Regen sickert das 
Nitrat dann in den Bereich der Wurzeln, deren Masse sich unterhalb 30 cm befindet. 
Schon im Laufe des Sommers gehen die Nitratgehalte infolge dieser Abwartsbewegung in 
den oberen 20 cm des Bodens, manchmal abrupt, zuriick. Wahrenddessen reichem sich die 
tiefer gelegenen Schichten langsam, bis in den Herbst hinein, mit Nitrat an. 

Man konnte geneigt sein, die Anreicherung des Nitrats im Wurzelbereich der Rebe bis zu 
1 m Tiefe allein auf die allmahliche Verfrachtung des N-Diingers mit dem Regenwasser 
zuriickzufiihren. Steigerungsversuche mit den Varianten 0, 300, 600, 900 kg/ha N haben 
allerdings gezeigt, daB Stickstoffdiinger nicht die einzige N03 -Quelle im Boden ist. In 
einem Teilstiick, das seit 10 Jahren keinen Stickstoff mehr erhalten hat, nimmt der N03 -

Gehalt mit Beginn der Vegetation kontinuierlich, gegen Ende des Jahres sogar sprunghaft 
zu und nahert sich dem Niveau des Nitratgehalts gediingter Teilstiicke. Diese bemerkens
werte Erscheinung lall,t folgende SchluBfolgerung zu: In der Parzelle ohne N-Diingung 
setzt mit Beginn der Vegetation eine rege Mineralisierung des Humus ein, wobei beacht
liche Mengen Nitrat frei werden. Fiir die Mikroflora und -fauna des Bodens ist der vor
handene Humus die einzige N-Quelle. In den mit Stickstoff gediingten Boden ist das Aus
mall, der Nitratfreisetzung <lurch Mineralisierung der organischen Substanz geringer. Dieser 
schon seit Jahren beobachtete Sachverhalt beweist die humusschonende, u. U. sogar hu
musaufbauende Wirkung mineralischer N-Diingemittel. 

Diese Erkenntnisse sind nicht nur for die Praxis der Rebendiingung, sondern auch for die 
Minimierung der Kontamination der den Weinbergen naheliegenden Gewasser und des 
Grundwassers von groBter Bedeutung. Bei der Berechnung der Umweltbelastung <lurch 
Diingerstickstoff wird meist auch eine bestimmte, aus der Humusmineralisierung hervorge
gangene Nitratmenge hinzugerechnet. Diese ist in Weinbergsboden, die jahrlich mit Stick
stoff gediingt werden, sehr gering. Man kann also davon ausgehen, dall, nur jener Teil der 
Stickstoffgaben die Umwelt belastet, der vom Pflanzenbestand nicht aufgenommen wird. 

2. Die Anreichenmg von Weinbergsboden mit Kupfer als Folge langjahriger Anwendung
kupferhaltiger Fungizide - Raising of copper content in vineyard soils as consequence
of many years' standing use of copper fungicides (Gartel, W .)

Das Aufbringen von Klarschlamm auf pflanzenbaulich genutzte Flachen soll nach einem 
Entwurf des Bundesministers des Inneren geregelt werden, um eine unerwiinschte Anrei
cherung der Boden mit Schwerrnetallen zu verhindern. Danach ist u. a. das Aufbringen 
von Klarschlamm und Baggergut verboten, wenn lufttrockene Boden mehr als 100 mg/kg 
(ppm) Cu enthalten. Da von etwa 1890 bis 1955 Kupferververbindungen im deutschen 
Weinbau als alleinige Mittel zur Bekampfung des 1878 aus Amerika eingeschleppten, 
au&rst gefahrlichen Pilzes Plasmopara viticola sowie des in Europa heimischen Roten 
Brenners (Pseudopeziza tracheiphila) verwendet worden sind, wurden die Boden allmah
lich mit Kupfer angereichert. Aus einer Enquete, die in zehn Gemarkungen der Mittel-
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mosel und der Saar in ,,al.ten" (vor dem 1. Weltkrieg angelegten) und ,,jungen" (nach dem 
2. Weltkrieg erstellten) Rebanlagen durchgeftihrt worden ist, geht hervor, daB der Grenz
wert 100 ppm Cu in den meisten Fallen tiberschritten wird. Von 880 aus ,,alten" Weinber
gen entnommenen Bodenproben enthielten im Bereich O - 20 cm Tiefe 97 ,9 %, von 20 -
40 cm 85,6 %, van 40 - 60 cm 64,4 %, van 60 -80 cm 41,9 % und von 80 -100 cm
38,9 % mehr als 100 ppm Cu. In den fonf untersuchten Schichten bis zu 1 m Tiefe
schwankten die Cu-Gehalte ,,alter Boden" in ppm zwischen den nachfolgend angefiihrten
Extremwerten (Durchschnittswerte in K.lammern): 0 -20 cm: 46 -2880 (475); 20 -40
cm: 24 - 1152 (261); 40 - 60 cm: 18 -934 (167); 60 - 80 cm: 10 -755 (110); 80 -
100 cm: 12 -336 (86). In ,jungen Boden" waren die Gehalte wesentlich geringer, nam
lich: 0 -20 cm: 26 - 114 (70); 20 -40 cm: 20 -92 (46); 40 -60 cm: 12 -76 (34);
60 -80 cm: 12 - 101 (38); 80 - 100 cm: 8 - 92 (38). Die Schicht bis zu 20 cm Tiefe
ist besonders stark mit Cu angereichtert: Von insgesamt 188 Proben enthielten JO 1000
bis 2000 ppm Cu, 4 mehr als 2000 ppm. Diese extrem hohen Cu- Gehalte kommen nur
auf feinerdearmen, steinreichen Schiefer- oder Grauwackeboden vor. Bei den Analysen
wurde namlich nur die Bodenfraktion unter 2 mm berticksichtigt. Beim Rigolen vor einer
Neuanpflanzung gelangt der kupferreiche Oberboden z. T. auch in den Wurzelbereich, der
unter 30 cm Tiefe beginnt. An Ertragsreben sind Schaden als Falge eines tibermaBigen
Kupfergehalts des Bodens nicht bekannt. Das Wachstum van Griindiingungspflanzen, ins
besondere von Kreuzbltitlern und Grasern kann dagegen <lurch zu viel Kupfer erheblich
beeintrachtigt werden.

3. EinfluS von Austauscherhan auf die Aufnahme von Schwermetallen durch Weizen,
Sonnenblumen und Reben aus kontaminierten Boden - Influence of a cation ex
changer on the heavy-metal-uptake by wheat, sun-flowers and grape-vines from con
taminated soils (Mohr, H. D.)

Schwermetallhaltige Schlamme, Siedlungsabfalle, Pflanzenbehandlungsmittel u. a. haben 
teilweise zu einer bedenklichen Anreicherung von Schwermetallen im Boden gefohrt. 
Durch Anwendung van Austauscherharzen mit spezifischem Schwermetall-Bindungsver
mogen lassen sich kontaminierte Boden verbessern und damit als Standort for Pflanzen
bau erhalten. Dies zeigen folgende Versuchsergebnisse: Auf einem Cu-reichen Weinbergs
boden (ea. 600 mg/kg Cu) kultivierte Versuchspflanzen (Weizen, Sonnenblumen, Reben) 
waren schwachwtichsig und wiesen Chlorosen und Nekrosen auf. Auf dem mit Austau
scherharz vermischten Boden wuchsen die Pflanzen deutlich besser, Schadsymptome tra
ten weniger stark (Reben) oder gar nicht (Weizen, Sonnenblumen) auf. Der Cu-Gehalt der 
Wurzeln sank je nach Testpflanze um 50 - 75 %, derjenige der Blatter um 25 -54 %. 
Au&r dem Cu-Gehalt wurde auch der Zn-,ond Cd-Gehalt der Pflanzen erheblich reduziert. 

4. Der Schwermetallgehalt von Wuneln und Blattem - seine Beziehung zum Schwenne
tallgehalt des Bodens - Heavy metal content of roots and leaves - its relation to the
heavy metal content of the soil (Mohr, H. D.)

Die Untersuchung zahlreicher, aus GefaBversuchen starnmender Blatt- und Wurzelproben 
ergab, daB Wurzelanalysen oft wesentlich bessere Aussagen liber die im Substrat vorhan
denen Mengen an loslichen bzw .. pflanzenverfligbaren Schwermetallen ermoglichen als 
Blattanalysen. Auch KulturmaBnahmen, die den Schwermetallgehalt, die Reaktion, das 
Redoxpotential und die Sorptionskapazitat von Boden verandem (z. B. <lurch Einbrin
gen van Miillkllirschlammkompost, Kalk, Torf oder Austauscherharz), wirken sich auf 
den Schwermetallgehalt der Wurzel oft wesentlich starker aus als auf denjenigen der ober
irdischen Pflanzenteile. Wurzelanalysen sollten daher neben Boden- und Blattanalysen 
verstarkt durchgefiihrt werden. 
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5. Schwermetallgehalte deutscher Weine - Heavy metal content of germa n wines (Mohr,
H.D.)

Um eine Kontamination von Weinen mit Schwermetallen erkennen zu konnen, benotigt 
man Analysenergebnisse ,,normaler" Weine. Sie ermoglichen es auch, die <lurch Weinge
nufl, bedingte Schwermetallbelastung des Menschen zu beurteilen. In 82 badischen Wei
nen der Jahrgange 1975 - 1977 wurden folgende Schwermetallgehalte ermittelt (Anga
ben in µg/1 = ppb ): 

Fe: 87 
Mn: 340 
Zn: 15 
Cu: 6 
Cr: 
Pb: 
Cd: 

11,4 
19,6 

0,11 

7600 
2600 
2700 
2400 
252 
193 

6,7 

(Mittel: 
(Mittel: 
(Mittel: 
(Mittel: 
(Mittel: 
(Mittel: 
(Mittel: 

3400 
1270 
1060 

310 

) 
) 
) 
) 

77,0 ) 
46,0 ) 

0,97 ) 

ppb 
ppb 
ppb 
ppb 
ppb 
ppb 
ppb 

Diese Gehalte liegen for Zn und Pb deutlich, for Cd weit unter den gesetzlich zulassigen 
Hochstwerten. 

6. Untersuchungen iiber Immissionsschiiden an Reben unter besonderer Beriicksichtigung
des Fluorids - Investigations on air pollution injury in grapevines under special con
sideration of fluoride (Gartel, W .)

Rotbraune Nekrosen, die vom Rand her in die Interkostalfelder ausgewachsener Rebblat
ter vordringen, beunruhigten die Winzer in den Mittelrhein-Gemarkungen l.eutesdorf und 
Bad Honningen. Dies um so mehr, als die stark geschadigten Blatter allmahlich vollig ver
trockneten und abfielen, so dafl, die Rebstocke teilweise verkahlten. Da die Schadbilder 
den von anderen Standorten her bekannten Fluoridschaden entsprachen, wurden zur Er
hartung der Diagnose Blatter, die aus verschiedenen Stellen der betroffenen Areale ent
nommen worden waren, auf ihren F-Gehalt analysiert. Frische Spreiten verschiedenen 
Schadigungsgrades wurden zerkleinert, rnit einem Stabrnixer mazeriert und anschlieBend 
eine Stunde lang geschiittelt (10 g Blattsubstanz in 150 ml Wasser). Im Filtrat wurde der 
F-Gehalt rnit einer ionenspezifischen Elektrode bestimmt. Verglichen wurden sehr stark
geschadigte Spreiten rnit ungeschadigten Spreiten desselben Rebstocks. Bezogen auf die
Frischsubstanz enthielten die Proben (geschadigt/ungeschadigt) aus l.eutesdorf 6,00/ 3,3;
7,95/4,05; 10,69/6,15 mg/kg (ppm) F; die Probe aus Bad Honningen enthielt 9,5 bzw.
6,15 ppm F.  Vier ebenso behandelte, gesunde Blattproben aus einem Versuchsweinberg
der BBA in Kues - fern von Abgase erzeugenden Industrieanlagen - enthielten nur 0,75
ppm F. Die einfache, rasch durchfiihrbare F-Bestimmung im wassrigen Auszug eignet sich
demnach als Schnelltest.

7. Selektion eines hochsensitiven Indikators auf NEPO-Viren - Selection of a high sen-
sitive indicator for NEPO-viruses (Stellmach, G.)

Versuche zur Zusammenfiihrung der in Reben vorkommenden NEPO-Viren rnit der Blatt
rollkrankheit in Pfropfreben fiihrten in alien Fallen zu einer Verstarkung der Krankheits
auspragung. Das Ergebnis unterstreicht die Gefahrlichkeit der latenten Verseuchung von 
Europaerreben rnit einigen NEPO-Viren sowie von Amerikanerreben rnit der Blattroll
krankheit fiir den Pfropfrebenanbau. Im Verlauf der Versuche zeigte sich, dafl, die Sorte 
Siegfriedrebe, die z. Zt. auf die Brauchbarkeit zum Nachweis aller in Reben vorkommen
den NEPO-Viren gepriift wird, nach Pfropfinfektion rnit einer bestimmten Herkunft der 

H 33 



Blattrollkrankheit symptomlos bleibt, eine Superinfektion mit den NEPO-Viren aber 
heftige Symptome hervorruft. Das fiihrte zur Selektfon von 5 Klonen der Sorte Siegfried
rebe, die - latent mit der Blattrollkrankheit verseucht - z. Zt. als besonders sensitive In
dikatoren auf NEPO-Viren Verwendung finden. 

8. Untersuchungen iiber die Ursache der Adernnekrose der Rebe - Investigations about
the cause of grapevine necrosis (Stellmach, G.)

Die Krankheit ist we]tweit verbreitet. fur Name ist von den auf der Hybride 110 R auf
tretenden Symptomen abgeleitet. Zahlreiche Rebsorten sind latent verseucht . Die Pfropf
tibertragbarkeit, fehlgeschlagene Versuche, die Krankheit auf krautige Pflanzen zu tibertra
gen und Viruspartikel zu isolieren, lassen es moglich erscheinen, daB der Erreger Viroid
Natur besitzt. So fiihrt die zur Eliminierung von NEPO-Viren wirksame Warmebehandlung 
bei dieser Krankheit nicht zum gewtinschten Erfolg, auch dann nicht, wenn eine fortge
setzte Triebspitzenkultur bei 30

° 

C durchgefiihrt wird. Verseuchte, bei konstant 30
° 

C ge
wachsene Sprosse der Hybride 110 R sind symptomlos. Nach Dberftihrung in das Ge
wachshaus erscheinen die typischen Symptome auch an den Triebspitzen. Das kann mit 
der Tatsache erklart werden, daB Viroide sich vor allem in jungem Gewebe vermehren. 
Durch hohe Temperaturen wird ihre Vermehrung, anders als bei Viren und Mykoplasmen, 
ganz besonders intensiviert. Hierbei wird die Auspragung von Symptomen unterdrtickt. 

9. Erstmaliger Nachweis der Symptome der Holzrunzeligkeit im deutschen Weinbau -
ihre Beziehungen zum Leistungwerfall und Sterben von Reben der Sorte Kerner -
First evidence of "stem pitting" symptoms in german vineyards - their relation to
performance decline and dying of grapevine variety Kerner (Gartel, W.)

Die aus der Kreuzung der Rebsorten Trollinger und Riesling hervorgegangene Neuztich
tung ,,Kerner" hat. sich wegen ihrer Frohwtichsigkeit und des ansprechenden Weines, den 
sie liefert, in der Bundesrepublik rasch ausgebreitet. Von 5 ha (1964) stieg die Anbauflache 
1972 auf 780 ha, 1980 auf 4871 ha an, d. s. 5,19 % aller angepflanzten, 5,85 % aller 
weIBen Rebsorten. Seit 1978 klagen die Winzer zunehmend Uber eine nur beim ,,Kerner" 
auftretende Erkrankung, die im 4. oder 5. Jahr nach dem Anpflanzen plotzlich, meist 
schon im Friihjahr, herdweise auftritt und oft bis zu 20 % des Bestandes erfaBt. Zuerst 
fallen Blattvergilbungen auf; bald danach beginnen die Triebe zu welken und vertrocknen 
schlieBlich. Spatestens zu Beginn der Traubenreife gehen die kranken Rebstocke ein. Der 
Holzkorper des unterirdischen Teils des Stammes - das ist bei Pfropfreben die Amerika
ner-Unterlage - ist in diesem Stadium braunlich, gelegentlich blaulich verfarbt. Das Ker
ner-Edelreis bleibt oberhalb der Veredlungsstelle von dieser Veranderung verschont. Sehr 
oft findet man am Stamm, aber auch an ein- und zweijahrigem Holz, z. T. sehr stark aus
gepragte Symptome der Holzrunzeligkeit (Abb. 1 ). Diese erstmalig in Italien an verschie
denen Rebsorten unter der Bezeichnung ,,Legno riccio" beschriebene Krankheit, wird im 
rumanischen Weinbau als wirtschaftlich bedeutendste Rebenvirose betrachtet. Sie tritt 
auch in Stidspanien (Jerez) schadigend auf. In der Bundesrepublik wurde sie bisher nur an 
der Kemer-Rebe beobachtet. Die aggressive, ansteckende Krankheit wird in Anbetracht 
eines nicht auszuschlie&nden Dbergreifens auf andere Rebsorten bevorzugt bearbeitet. 
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Abb. 1: Symptome der Holzrunzeligkeit bei der Kerner-Rebe 

a) Langsfurchen (Runzeln) am Kerner-Edelreis; unterhalb der Veredlungsstelle die glatte, vi:illig ge
braunte Amerikaner-Unterlage.

b) Langsschnitt durch die Veredlungsstell e einer abgestorbenen Kerner-Rebe. Es fa.lit die scharf vom 
Edelreis abgesetzte, total gebraunte Unterlage auf. 

c) Erstes Symptom der Holzrunzeligkeit an einjahrigem Holz. Charakteristisch ist die tiefe, radial ver
laufende Furche. Die GefaBe des Xylems sind verstopft. 

d) Querschnitt durch den Schenkel einer erkrankten Kerner-Rebe mit mehrfach tief zerfurchtem 
Holzki:irper. Rinde und Borke folgen den Vertiefungen. 
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10. Ergebnisse der Untersuchungen iiber die Wirksamkeit der ,,Pflanzenpflegemittel"
Bio-S und Algifert gegen Peronospora, Oidium und Botrytis an Reben - Investi
gations about efficiency of ,,plant nursing materials" Bio-S and Algifert against
Plasmopara viticola, Oidium and Botrytis cinerea on grapevines (Holz, B.)

In zwei Spritzversuchen wurde die biologische Wirksamkeit von ,,Bio-S" 0,4 % und ,,Algi
fert" 0,08 % an Milller-Thurgau und Riesling im Vergleich zu den Kontaktfungiziden Vini
coll bzw. Colosan 0,25 % + Netzschwefel sowie Netzschwefel allein gepriift. Die Wirksam
keit aller Praparate wurde auf eine unbehandelte Parzelle bezogen. Im Spritzversuch an 
Miiller-Thurgau war Bio-S gegen Plasmopara viticola unwirksam. Eine Bonitur beim Weich
werden der Beeren am 19. August ergab for Vinicoll 92,1 Wirkungsgrade an Blattem und 
90,l an Trauben. Bei der ersten Bonitur auf Oidium-befall an Blattem und Trauben hat 
Bio-S ahnlich wie Netzschwefel gewirkt, bei der zweiten Bonitur, beim Weichwerden der 
Beeren, war die Wirksamkeit nur noch etwa halb·so hoch. Gegen Botrytis war Bio-S wir
kungslos. Im zweiten Versuch an der Rebsorte Riesling brachte Bio-S ahnliche Ergebnisse. 
Die 1980 und 1981 durchgefohrten Spritzversuche haben gezeigt, daB Bio-S keine fur die 
Weinbaupraxis hinreichende Wirksamk:eit gegen Peronospora und Botrytis cinerea hat. 

11. Untersuchungen iiber den EinfluB von Fungiziden auf die Reifeentwicklung der Trau
ben und auf den Weingeschmack - Investigations about the influence of fungicides
on ripening of grapes and taste of wine (Holz, B.)

Seit 197 5 werden in einer Riesling-Anlage Spritzversuche mit Kupfervitriol-Kalkbriihe 
(KKB), mit Kupferoxychlorid- und Kupferkalk-Fertigpraparaten sowie mit organischen 
Fungiziden durchgefiihrt. Wahrend von 1976 bis 1980 die selbst angesetzte KKB-Briihe 
(0,5 und 1,0 %) den Reifeverlauf am giinstigsten beeinfluBte, wurde 1981 das beste Er
gebnis mit organischen Fungiziden sowie mit einem Kupferkalk-Fertigpraparat erzielt. 
1981 nahmen die KKB-Parzellen beziiglich Reife und Mostgewicht eine Mittelstellung ein. 
Die Botrytizide auf Dicarboximidbasis sowie die Folpet-Praparate lagen in der iiberwie
genden Zahl der Versuchsjahre in der oberen Hfilfte bzw. in der Mitte der Bewertungs
skala. Der Most aus Parzellen, die mit Kupferoxychlorid-Praparaten behandelt worden 
waren, hatte mit Ausnahme der Jahre 1975 und 1976 in jedem der folgenden Jahre das 
niedrigste Mostgewicht, was auf die verhaltnismaBig starken phytotoxischen Schaden an 
den Blattern zuriickzufiihren ist. Charakteristische Qualitatsunterschiede des Weins aus 
Parzellen, die mit organischen Fungiziden oder Kupferpraparaten behandelt worden wa
ren, konnten nicht festgestellt werden. Der Wein aus Parzellen, die mit KKB behandelt 
worden waren, wurde hinsichtlich des Geschmacks iiberdurchschnittlich gut eingestuft. 
Diese hohe Bewertung wurde von den anderen Kupfermitteln nicht erreicht. 

12. Untersuchungen iiber die Wirksamk:eit von Dicarboximid-Fungiziden gegen Botrytis

cinerea im Weinbau - Investigations on efficiency of dicarboximide fungicides against
Botrytis cinerea in viticul ture (Holz, B.)

Um das AusmaB der Resistenz von Botrytis cinerea gegen Didrboximide zu ermitteln, 
wurden im Friihjahr 1981 aus 20 Parzellen einer Versuchsflache, in deren Umfeld seit 
Jahren resistente Botrytis-Stiimme nachgewiesen worden sind, Proben von Fall-Laub ent
nommen. In sieben der 20 untersuchten Varianten wurden resistente Stamme nachgewie
sen. Sie waren wie folgt behandelt worden: Polyram Combi, Pomuran + 4 X Ronilan, Po
muran + 4 X Sumisclex, Pomuran + 2 X Ronilan. In den Parzellen ,,Pomuran + 4 X Su
misclex" war die Resistenz am ausgepragtesten. Neben wenigen sensiblen wurden iiber
wiegend resistente Sporen festgestellt. Nur eine Probe wies vollige Sensibilitat auf. Die 
Wirkungsgrade (WG) der Bonitur von Oktober 1980 l�gen zwischen 53 und 70; sie waren 
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hoher als der Resistenztest vom Januar 1981 vermuten lief.\. 1981 wurden die gleichen 
Wirkstoffe in den gleichen Parzellen angewandt. Im Herbst entnommene Proben (Blatter 
und Trauben) wiesen nur in sechs Parzellen Resistenz auf, und zwar Pomuran + 3 X Su· 
misclex und Pomuran + 4 X Ronilan. Die Stamme aus den Parzellen Pomuran + 4 X 
Rovral, Pomuran + 4 X Sumisclex waren iiberwiegend sensibel. Die Anfang Oktober durch· 
gefiihrte Freilandbonitur auf Botrytis-befall ergab WG zwischen 26,2 (viermaliger Botryti
zideinsatz) und 52,8 (zweimalige Anwendung) im Vergleich zu 21,8 WG bei durchgehen
der Behandlung eines Peronosporafungizids mit Zulassung gegen Botrytis. Bei der 2. Bo
nitur am 20. Oktober lagen die WG zwischen 20,4 (viermaliger Einsatz) und 40,8 (zwei
malige Anwendung). Die durchgehende Behandlung mit Pomuran + zwei Spatbehandlun
gen ftihrte zu einem WG von 19 ,2. Auffallend sind die hoheren WG nach zwei- oder drei0 

maligem im Vergleich zu viermaligem Einsatz. Im Laufe eines Jahres konnte in dieser 
Rebflache keine emdeutige Zu- oder Abnahme resistenter Botrytis-Stamme festgestellt 
werden. Die Untersuchungen sind van Bedeutung for die Aufrechterhaltung eines wirt
schaftlichen Einsatzes der Dicarboximid-Botrytizide trotz des Vorkommens resistenter 
Bo trytis-Stamme. 

13. Untersuchungen iiber das Auftreten von Raubmilben an Reben - Investigations on
predacious mites on vines (Englert, W. D.)

In Ertragsweinbergen an Mose], Saar und Ruwer ist die Raubmilbe Typhlodromus pyri, 
ein natiirlicher Gegenspieler der Obstbaumspinnmilbe Panonychus .ulmi, haufig anzutref
fen. Nur vereinzelt wurden andere Raubmilben festgestellt. So wurden z. B. in den Jah
ren 1980/1981 gefunden: Amblysems andersoni (4 Exemplare auf Rebbliittern),Euseius 
(Amblyseius} finlandicus (1 Exemplar auf einem Rebblatt),Bawus (Paraseiulus} subsolei
ger (2 Exemplare auf Rebholz) und Kampimodromus (Amblyseius} aberrans (l Exemplar 
auf Rebholz). Auf Rebbliittern aus nicht mehr bewirtschafteten Weinbergen (Drieschen) 
wurde fast immer T. pyri, haufiger als in Ertragsanlagen auch B. subsoleiger, selten A. 
andersoni (4 Exemplare) und Phytoseius macropilis (1 Exemplar) nachgewiesen. 

14. Freilanduntersuchungen zur Priifung der Nebenwirkung von Rebschutzmitteln auf
die Raubmilbe Typhlodromus pyri - Field-trials to test s ide�ffects of pesticides
against the predacious mite Typhlodromus pyri (Englert, W. D. und Kettner, J.)

Es wurde die Wirkung von Fungiziden nach viermaliger Anwendung in der empfohlenen 
Konzentration untersucht. Danach verursachen die gegen Botrytis wirksamen Fungizide 
Ronilan und Rovral, die gegen Oidium wirksamen Fungizide Netzschwefel (0,2 %) und 
Bayleton spezial und die gegen Peronospora wirksamen Fungizide Mikal und Ortho Phal
tan 50 keine oder nur eine geringe Schadigung van T. pyri. Nach einer einzigen Anwen
dung der synthetischen Pyrethroide Ambush, Decis oder Sumicidin wurden die Raubmil
ben stark dezimiert. Das biologische Insektizid Dipel (Wirkstoff: Bacillus thuringiensis) 
erwies sich nach einmaliger Ausbringung als raubmilbenschonend. Die Ergebnisse anderer 
Versuchansteller, wonach E 605 forte und Rubitox-Spritzpulver T. pyri schadigen, konnte 
nicht bestatigt werden. Dies legt den Verdacht nahe, daB T. pyri in der Versuchsparzelle 
gegen die Wirkstoffe Parathion und Phosalon resistent ist. 
Mit diesen Untersuchungen soll die Nebenwirkung van Rebschutzmitteln auf T. pyri er
mittelt werden, um der Praxis raubmilbenschonende Pflanzenbehandlungsmittel empfeh
len zu konnen. Unnotige Akarizideinsatze sollen darnit vermieden werden. Auf lange 
Sicht scheint eine iiberwiegend biologische Bekampfung der Spinnmilben aussichtsreich. 
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15. Laboruntersuchungen zur Priifung des Resistenzverhaltens von Typhlodromus pyri
gegen lnsektizide - Laboratory-trials to test resistance of Typhlodromus pyri to in
secticides (Kettner, J .)

Zur Oberpriifung des Verdachts der Resistenz von Typhlodromus pyri gegeni.iber Phos
phorsaureester wurden im Labor Raubrnilben auf Objekttrager mit Tesaband aufgeklebt 
und in Insektizidbri.ihen unterschiedlicher Konzentration getaucht (slide-dip-test). Eine 
Auswertung erfolgte nach 24 und 48 Stunden. Die Ergebnisse dieser ,,Tauchversuche" 
besfatigen den Verdacht, daB die Raubrnilben gegen die beiden Wirkstoffe Parathion und 
Phosalon resistent sind. Mit diesen Laboruntersuchungen soil die Empfindlichkeit von 
Milben verschiedener Herkunft gegeni.iber Rebschutzmitteln getestet werden, um Ergeb
nisse aus Freilandversuchen zu erganzen. 

16. Die Bekampfung von Insekten und Milben im Weinbau bei Ausbringung der Pflanzen
schutzmittel mit dem Hubschrauber - Control of insects and mites in viticulture by
spraying with helicopter (Englert, W. D.)

Insektizide und Akarizide werden im Weinbau mit dem Hubschrauber vor allem gegen die 
1. Generation des Traubenwicklers und gegen Spinnrnilben ausgebracht. Die Bestimmung
des optimalen Zeitpunktes zur Bekampfung des ,,Heuwurms" bereitet noch Schwierigkei
ten. Das Uberwachen des Mottenfluges mit Pheromonfallen bietet Vorteile gegeni.iber der
bisher i.iblichen Koderglasmethode. Bei fehlendem oder sehr geringem Mottenflug kann
auf eine Bekampfung verzichtet werden. Akarizide aus der Gruppe der Organozinnverbin
dungen Peropal, Plictran 25 W oder Shell Torque gewahrleisten vor allem bei fri.iher An
wendung mit dem Hubschrauber eine erfolgreiche Bekampfung der Spinnmilben. In ein
zelnen Fallen wurden auch zu einem spateren Zeitpunkt (Peronospora-AbschluB) Akari
zide wie Kelthane oder Peropal erfolgreich mit dem Hubschrauber ausgebracht. Hohe Wir
kungsgrade gegen die Obstbaumspinnrnilbe werden vor allem dann erzielt, wenn sich die
Milben bei sonnigem Wetter i.iberwiegend auf der Oberseite der ji.ingeren Blatter aufhalten.
Die Untersuchungen werden mit dem Ziel weiter gefi.ihrt, geeignete Prognosemethoden for
Traubenwickler und Spinnmilben zu erarbeiten, um lnsektizid- und Akarizideinsatze auf
das unbedingt notige MindestmaB zu begrenzen.

Institut fiir Pflanzenschutz im Zierpflanzenbau in Berlin-Dahlem 

Das lnstitut hat bei der Erarbeitung einer ,,Richtlinie for die Pri.ifung von lnsektiziden ge
gen Dickmaulri.imerarten an Zierpflanzen und Ziergeholzen" mitgewirkt. Wie in den Vor
jahren wurden in betrachtlichem Umfange diagnostische Untersuchungen als Amtshilfe 
for Pflanzenschutzamter durchgefi.ihrt. Empfehlungen von Verbraucherorganisationen zur 
Anwendung nati.irlicher Pflanzenschutzrnittel in Haus- und Kleingarten und eine dadurch 
ausgeloste breite Diskussion dieses Themas in der Tagespresse gaben Veranlassung, Unter
suchungen i.iber die insektizide und fungizide Wirkung von Pflanzenextrakten in das For
schungsprogramm aufzunehmen. Der Institutsleiter besuchte im Rahmen der deutsch
israelischen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Agrarforschung das Volcani Center in 
Bet Dagan/Israel und fi.ihrte Gesprache i.iber gemeinsam interessierende Fragen der Zier
pflanzenproduktion und mogliche Auswirkungen neuerer EG-Quarantanebestirnmungen 
auf die Zusammenarbeit zwischen deutschen und israelischen Gartnereien. 
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1. · Untersuchungen iiber die Atiologie von Zierpflanzenkrankheiten - Studies on the
causes of ornamental plant diseases, pests, and disorders

1.1 Untersuchungen iiber Stengelliisionen an Euphorbia pulcherrima - Studies on stem 
lesions of poinsettias (Sauthoff, W., gemeinsam mit Kohn, S., Institut fiir Mikro
biologie, Berlin-Dahlem) 

An den Stengeln bliihender Poinsettien der Sorte 'Annette Hegg Diva' wurden in halber 
Hi:ihe weiBliche Lasionen mit unregelmaBiger schwammiger Oberflache beobachtet, die 
5-15 cm lang waren und den Stengel zumeist nicht ganz umfaBten. An manchen Stellen
waren die Lasionen von einem waBrigen, dunkelgriinen Saum umgeben. AuBerdem waren
in der naheren Umgebung der weIBen Lasionen dunkelgriine Fiecke festzustellen, von
denen vermutet wird, daB sie ein sehr friihes Stadium der Krankheit darstellen. Auf Sten
gelquerschnitten war zu erkennen, da� die weiBen Liisionen durch eine Verdickung des
Rindenparenchyms zustande kommen. Bei lsolierungsversuchen wurden ganz regelmaBig
bestimmte Bakterien gefunden, die in Infektionsversuchen jedoch nicht pathogen waren.
Pilze waren im Zusammenhang mit den untersuchten Symptomen nicht nachweisbar. Es
wird deshalb vorerst angenommen, daB es sich um eine nichtparasitare Krankheit handelt.
Von den im Vorjahr beschriebenen hellbraunen trockenen Stengelnekrosen, die auf einen
Befall durch Thielaviopsis basicola zuriickgefiihrt werden konnten, sind die jetzt aufge
tretenen weIBen Llsionen schon dem auBeren Bilde nach sicher zu unterscheiden.

1.2 Untersuchungen iiber Rindenkrankheiten an Hochstammrosen - Studies on bark 
diseases of stem roses (Sauthoff, W ., gemeinsam mit Nirenberg, H., Institut fiir Mikro
biologie, Berlin-Dahlem, und Paetzholdt, M., Arnt for Land- und Wasserwirtschaft, 
Rellingen) 

Bei der Anzucht von Hpchstammrosen mit Rosa canina 'Pfanders' als Unterlage kommt es 
in holsteinischen Baumschulen seit mehreren Jahren zu Ausfallen. Obwohl die Veredlun
gen gut anwachsen, treiben die Okulate im Friihjahr nicht aus; das eingesetzte Rinden
schildchen farbt sich gelbbraun oder silbrig grau. Daneben findet man Stengelliisionen 
verschiedener Form und Farbe auch ohne Zusammenhang mit der Veredlung an beliebiger 
Stelle des Stammes. Bei der Untersuchung kranker Rosen wurden bisher ftinf Pilze isoliert, 
die als Erreger in Betracht kommen, namlich Clathridium, Phomopsis, Coniothyrium, 
Sphaceloma, Septoria. Bisher war es nicht mi:iglich, die verschiedenen Pilze bestimmten 
Symptomen zuzuordnen. Infektionsversuche konnten noch nicht durchgefiihrt werden, 
da kein vi:illig gesundes Pflanzenmaterial zur Verfiigung stand. Die praktisch wichtige 
Frage nach dem Zeitpunkt der Infektion wird durch intensive Beobachtung der Bestande 
und Terminspritzungen mit breit wirkenden protektiven Fungiziden zu klaren versucht. 

1.3 Untersuchungen iiber das ,,Absetzen" der Chrysanthemen - Studies on blindness of 
Chrysanthemum (Sauthoff, W.) 

Das ,,Absetzen" der Chrysanthemen beruht darauf, daB der Vegetationskegel aufhi:irt, 
B lattprimordien abzugliedern. Dies wirkt wie ein Riickschnitt und hat zur Falge, daB der 
Terminplan for eine gesteuerte Kultur nicht eingehalten werden kann; einstielig gezogene 
Chrysanthemen werden durch das ,,Absetzen" wertlos. Als Ursache dieser schweren Ent
wicklungssti:irung wird vielfach eine Schiidigung des Vegetationspunktes durch Pflanzen
schutzmittel angenommen. Das ,,Absetzen" konnte jedoch durch Spritzungen nicht re
produziert werden; im iibrigen kommt es auch bei ungespritzten Pflanzen vor. Erste Ver
suche in ganz anderer Richtung deuten jetzt darauf hin, daB das ,,Absetzen" durch eine 
Senkung der Nachttemperatur hervorgerufen werden kann. 
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2. EinfluB von Kulturbedingungen auf den Befall von Pelargonien durch Xanthomonas
pelargonii - Influence of growing conditions on geranium wilt caused by Xanthomonas
pelargonii (Sauthoff, W .)

Es wird an einem Verfahren zur Gewinnung gesunden Vermehrungsmaterials gearbeitet. 
Eine der dabei auftretenden Schwierigkeiten ist die Empfindlichkeit von Pelargoniensteck
lingen gegen hohere Temperaturen, die in diesem Falle erwilnscht sind, um dem Tempe
raturoptimum des Erregers moglichst nahe zu kommen. In umfangreichen Versuchen 
wurde festgestellt, daB 1-Blattstecklinge noch bei 26 c, C sicher bewurzelt werden konnen, 
wenn die apikale SproBknospe entfernt wird. Nach Inokulation mit Xanthomonas pelar
gonii entstehen bei dieser Temperatur spezifische Symptome, die als Grundlage for eine 
visuelle Selektion dienen konnen. Schwach infizierte Stecklinge erkranken jedoch auch 
bei 26° 

C innerhalb der Bewurzelungszeit nur zum Teil. Der Test, bei dem der Gesund
heitszustand der Mutterpflanzen iiber die Stecklinge gepriift wird, muB daher mehrstufig 
angelegt werden. Das bedeutet erhohte Anforderungen an die Trennung und hygienisch 
einwandfreie Handhabung der Stecklinge. Unter diesem Gesichtswinkel wird eine Um
stellung der Vermehrungsmethode auf Hydrokulturverfahren versucht. 

3. Untersuchungen iiber die Bekampfung von Argyresthia thuiel/a an Thuja - Studies on
control of Argyresthia thuiella on Thuja (Kollner, V., gemeinsam mit Plate, H.P.,
Pflanzenschutzamt Berlin)

Die Amerikanische Lebensbaumminiermotte, Argyresthia thuieUa (Packard), wurde 1975 
erstmals in Deutschland festgestellt. In den Jahren 1979 und 1980 kam es in Berlin zu be
trachtlichen FraBschaden an Thuja occidentalis. Deshalb wurden 1980 Versuche zur Be
kampfung des Schadlings durchgeftihrt, deren Ergebnisse erst 1981 ausgewertet werden 
konnten. In einer Baumschule in Berlin-Dahlem wurden Tetrachlorvinphos (Gardona, 
0,125 %) und Deltamethrin (Decis, 0,05 %) eingesetzt. Tetrachlorvinphos wurde auBer
dem in zwei Hausgarten in Berlin-Wannsee angewandt. Es wurde zweimal gespritzt, das 

· erste Mal zu Beginn des Falterfluges noch vor der ersten Eiablage am 26. 6., das zweite
Mal gegen Ende des Falterfluges am 16. 7. 1980. Deltamethrin erreichte einen Wirkungs
grad von 100 %. Tetrachlorvinphos wirkte in der Baumschule und in einem der Haus
garten nur unwesentlich schwacher (99,5 % und 99,6 %). Im dritten Versuch wurde mit
Tetrachlorvinphos nur ein Wirkungsgrad von 94,5 % erzielt. In diesem Falle schlossen
sich an die gespritzte Hecke rechts und Jinks auf den Nachbargrundstiicken stark befallene,
unbehandelte Hecken unmittelbar an, so daB ein besonders starker Befallsdruck gegeben
war.

4. Untersuchungen iiber die Wirkung von Brennesselbriihe auf Blattlause - Studies on
the efficiency of stinging nettle extracts on aphids (Kollner, V.)

Das Rezept for die Herstellung der Brennesselbriihe wurde einer Broschiire mit dem Titel 
,,Gartnern ohne Gift" entnommen, die 1981 von der Verbraucherzentrale Hamburg e. V. 
herausgegeben worden ist. Es wurden drei Versuche durchgefiihrt und deren Ergebnisse 
mit dem U-Test nach MANN und WHITNEY statistisch gepriift. Versuchsobjekte waren 
Blattlause an Spiraea vanhouttei, Chrysanthemum maximum und Callistephus chinensis. 
Die Pflanzen wurden mit einer Riickenspritze tropfnaB gespritzt. Nach 1, 3 und 7 Tagen 
wurden die lebenden Blattlause ausgezahlt. In allen drei Versuchen zeigte die Brennessel
briihe keine aphizide Wirkung; ein Unterschied zu den mit Leitungswasser gespritzten 
Kontrollen war nicht feststellbar. Das in zwei Versuchen zum Vergleich eingesetzte Pra
parat Metasystox erreichte Wirkungsgrade zwischen 98 und 100 %. 
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5. Untersuchungen iiber die Biologie und die Bekampfung der WeiBen Fliege (Trialeurodes
vaporariorum Westw.) - Studies on the bionomics and control of greenhouse white
fly (Kollner, V.)

Die Wei& Fliege gehort zu den haufigsten Gewachshausschiidlingen. Sie ist schwer zu be
kampfen, well ihre Eilarven sich schon bald ·nach dem Schltipfen auf der Wirtspflanze 
festsetzen und mit einem Wachsbelag i.iberziehen, der sie gegen Kontaktinsektizide schi.itzt. 
Tiere im 4. Larvenstadium nehmen in der zweiten Halfte ihrer Entwicklung keine Nah
rung mehr auf, so <la£ auch systemische Insektizide nicht wirken. In der Praxis sucht man 
diesen Schwierigkeiten <lurch hiiufige Spritzungen in sehr enger Folge zu begegnen. Durch 
Untersuchungen i.iber die Wirkung von Insektiziden auf die verschiedenen Entwicklungs
stadien sollen eine gezielte Bekampfung der Wei£en Fliege ermoglicht und der Aufwand 
an chemischen Pflanzenschutzmitteln verringert werden. 
Im Berichtsjahr wurde die Wirkung von 10 Handelspraparaten auf O -48 Stunden alte 
Eier gepri.ift, die auf Poinsettien abgelegt worden waren. Die Versuchspflanzen wurden 
tropfnafl, gespritzt und im Insektarium bei Tageslicht und 25° C aufgestellt. ·Nach 7 bzw. 

14 Tagen wurden die Blatter abgeschnitten und die noch geftillten Eier, die leeren Eihi.il
len sowie die lebenden und toten Larven unter einem Stereomikroskop gezahlt. Dabei 
zeigte sich, da£ die Eier sehr widerstandsfahig sind. Eine ovizide Wirkung war entweder 
nicht nachweisbar oder sie war so gering, da£ ihr keine praktische Bedeutung zukommt. 
Einige der gepri.iften Praparate wirkten jedoch larvizid. Das gilt vor allem fiir Decis, das 
die Eilarven zu 100 % abtotete. 

lnstitut fiir Pflanzenschutz im Forst in Hann. Miinden 

Entsprechend den Aufgaben und dem Aufgabengebiet des Institutes sind auch im Berichts
jahr wieder zahlreiche Auskiinfte iiber Schadensursachen und Bekampfungsmoglichkeiten 
bei Forstpflanzen erteilt worden. Hauptgesprachspartner waren die Pflanzenschutz
dienststellen sowie die Forstamter der Lander. Zur Absicherung der Befunde waren in 
Einzelfallen Lokalbesichtigungen und Untersuchungen im Wald erforderlich. Schwer
punkt in der Unterrichtung der Pflanzenschutzdienststellen iiber die wichtigsten Forst
pflanzenkrankheiten war die vom 19. bis 21. Mai 1981 in Bonn durchgefiihrte Fachre
ferententagung ,,Pflanzenschutz im Forst". 
Als weitere Tatigkeiten der Wissenschaftler, die au£erhalb des Forschungsbereiches lie
gen, konnen administrative Aufgaben und Funktionen in verschiedenen Pri.ifausschiissen 
und intemationalen Arbeitsgruppen genannt werden. 

l. Stammfiiulen in Douglasien-, Kiefem-, Fichten-, (Buchen-) Mischbestanden - Butt rot
mixed stands of douglas fir, Scotch pine, Norway spruce (and beech) (Siepmann, R.)

In zwei 80- (bis 100-)jahrigen Mischbestanden war der Prozentsatz stammfauler Baume 
charakteristisch fiir die jeweilige Baumart auf dem Sandboden. Bei Kiefem waren 10 % 
bzw. 28 % der Stamme faul, bei der Douglasie 73 % bzw. 70 % und bei Fichten 82 % bzw. 
84 %. Fiir den Sandboden ist die Kiefer die am besten geeignete Nadelholzart. Die hiiufig
sten Stammfauleerreger waren bei der Kiefer die Krause Glucke (Sparassis crispa), bei der 
Douglasie der Wurzelschwarnm (Heterobasidion annosum) sowie der Homling (Calocera 
viscosa) und bei der Fichte der Wurzelschwarnm. 
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2. Untersuchungen iiber das Vorkommen verschiedener Hallimasch-Arten bzw. -Klone in
Koniferenbestanden - Occurrence of different species resp. clones of Armillaria in
conifer stands (Siepmann, R.)

Mit Testerstammen aus Frankreich und aus Finnland wurden Paarungen rnit 226 diploiden 
Isolierungen aus verschiedenen Waldbestiinden begonnen. Die Testerstamme sind die 
haploiden Reprasentanten der bisher in Europa beobachteten 5 parasitischen Armillaria
Arten. Je nach Fertilitat oder Sterilitat findet ein Dberwandern der Kerne aus den di
ploiden in die haploiden Stamme statt, oder es findet kein Kemaustausch statt. Nach 
Kemaustausch werden die weIB-wattig wachsenden haploiden Tester braun. Das Ziel der 
Untersuchungen ist herauszufinden, ob in enger Nachbarschaft in den Bestanden mehrere 
Armillaria-Arten resp. -Klone vorkommen und ob diese verschiedenen Arten bzw. Klone 
sich in iluer Pathogenifat unterscheiden. - lnfektionsversuche an Kiefern- und Fichten
samlingen unterschiedlicher Herkunft rnit mehreren Armillaria-Isolierungen sind inzwi
schen so weit fortgeschritten, daB im kommenden Frtihjahr und Sommer rnit dem Ab
sterben eines Teils der Samlinge aufgrund des Hallimaschbefalles zu rechnen ist. 

3. Untersuchungen iiber die Ursache von ,,Frostrissen" bei der Eiche - Investigations on
the origin of ,,frost cracks" in oak (Butin, H., in Zusammenarbeit rnit Shigo, A., USA,
und Volger, Christiane vom Institut for Waldbau der Universifat Gottingen)

Durch Fallen und Aufschneiden von Eichen wurde in den USA die dart entwickelte 
Hypothese iiberpriift, inwieweit Wunden und Stammfaulen for die Entstehung der sog. 
,,Frostrisse" verantwortlich sind. Die inzwischen gewonnenen Befunde stellen die bis
herige Auffassung in Frage, daB ,,Frostrisse" an Baumen durch tiefe Temperaturen ausge
lost werden. Mit den in der Bundesrepublik fortgesetzten Untersuchungen konnte be
statigt werden, daB fiir die Entstehung von ,,Frostrissen" frtihere Wunden oder frtihe 
Stammfaulen verantwortlich sind. Aus diesen Erkenntnissen ergeben sich wichtige Hin
weise for die Verhiitung von Stammrissen bei der Eiche, was bisher - wegen der iiber
schatzten Bedeutung des Frostes - nicht for moglich gehalten wurde. Die Untersuchun
gen werden fortgesetzt. 

4. Das ,,Ulmensterben" und die Moglichkeiten der Verhiitung - The ,,Dutch elm disease"
and chances of control (Butin, H.)

Die epidemische Ausbreitung der Hollandischen Ulmenkrankheit in Europa hat zu einer 
intensiveren Beschaftigung mit der Frage geftihrt, in welcher Weise die Krankheit einge
dammt und erkrankte Baume saniert werden konnen. Zur Orientierung iiber die Verbrei
tung der aggressiven Rasse des Erregers Ceratocystis ulmi wurden bereits vor langerer Zeit 
Verbreitungskarten erstellt. Nachdem sich eine direkte Behandlung befallener Baume mit 
Pflanzenschutzmitteln als wenig aussichtsreich erwiesen hat, wird die Selektion bzw. der 
Anbau weniger anfalliger Ulmen fiir erfolgreicher gehalten. Die ersten Testversuche in 
dieser Richtung sind bereits begonnen worden. 

5. Uber die Pathogenitat von Lophodermium pinastri und Naemacyclus mirwr - About
the pathogenity of lophodermium pinastri and Naemacyclus minor (Rack, K.)

Vorangegangene Untersuchungen haben gezeigt, daB N minor bei Gegenwart von Lopho
dermium pinastri (neuerdings Lophodermium seditiosum) an der ,,Nadelschiitte" nur ge
ringfiigig oder gar nicht beteiligt ist. Die diesjahrigen Befunde scheinen diese Feststellung 
zu modifizieren: Offenbar kann unter gewissen klimatischen Bedingungen Naemacyclus 
die jungen Kiefernnadeln infizieren, bevor der Sporenflug von L. pinastri einsetzt. Weitere 
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Untersuchungen sollen klaren, ob diese Umkehrung der Sukzession den Krankheitsverlauf 
beeinfluBt, eine Frage, die auch for den praktischen Forstschutz von Bedeutung ist. 

6. Experimentelle Versuche zum Problem der ,,Frosttrocknis" - Experimental research
in ,,frost-drought" (Rack, K.)

Zweijiihrige Douglasiensamlinge wurden von Februar bis Mai unter definierten Tempera
tur-Bedingungen gehalten: die Wurzeln wurden auf 1 - 2

° 

C gekiihlt, wiihrend die oberir
dischen SproBteile in die auf 20 - 22

° 

C erwiirmte Gewiichshausluft ragten. Erscheinun
gen von Frosttrocknis traten unter diesen Bedingungen nicht auf. Demnach verursachen 
starke Temperaturunterschiede allein noch keine Trocknisschaden; offenbar sind trockene 
Wintle zusatzlich erforderlich. Folgerung for die Praxis: Windschutz gegen ,,Frosttrocknis". 

7. Frtihfrostschiiden an Picea pungens-Knospen - Early frost damages in buds of Picea
pungens (Rack, K.)

Im weiteren Verlauf der Untersuchungen tiber das ,,Sitzenbleiben" der Gipfelknospen 
sollte gekliirt werden, welche Gewebepartien der Knospe durch Frtihfrost geschiidigt wer
den. Hierzu sind umfangreiche histologische Studien verschiedener Entwicklungsstadien 
und Herktinfte begonnen worden. Ziel der Arbeit ist es, geeignete Kriterien for die Aus
wahl von Herktinften zu finden, die aufgrund ihrer Frosthiirte for das Sitzenbleiben der 
Knospen weniger disponiert sind. 

Institut fiir Unkrautforschung in Braunschweig 

In die Diskussion· zwischen Naturschutz und Landwirtschaft wird auch der Rtickgang der 
Unkrautarten mit einbezogen, wobei oft nicht berticksichtigt wird, daB diese meist erst 
durch die ackerbauliche Nutzung des Bodens im Laufe der letzten Jahrhunderte einge
schleppt worden sind. 
Gebietsweise setzte ein Rtickgang von Unkrautarten schon seit Beginn dieses Jahrhunderts 
ein, hat aber erst seit der Intensivierung der Landwirtschaft Mitte dieses Jahrhunderts das 
heutige AusmaB erreicht. 
Als Rtickgangsursachen spielen neben den Standortnivellierungen, der Saatgutreinigung 
und der intensiveren Bodenbearbeitung die wirkungsvollere Unkrautbekiimpfung eine 
Rolle. Auch die erhohte Empfindlichkeit der aus wiirmeren Gegenden stammenden Arten 
gegentiber BekiimpfungsmaBnahmen und Konkurrenz durch andere Unkrautarten und 
Kulturpflanzen wirkt verstiirkend auf den Rtickgang. 
Mit der Bekiimpfung von Unkriiutern in Getreidebestanden werden gleichzeitig mehrere 
Ziele verfolgt. Neben der Ertragssicherung sind hier die Senkung der Trocknungs- und 
Reinigungskosten sowie die Gewiihrleistung eines reibungslosen Miihdruschs zu nennen. 
Zur Erreichung dieser Ziele ist es nicht unbedingt erforderlich, eine vollstandige Beseiti
gung des Unkrautaufwuchses anzustreben. Vierjiihrige Untersuchungen (1977-1980) mit 
unterschiedlicher Intensitiit der Unkrautbekiimpfung ergaben ftir das Schadschwellenprin
zip gleiche Leistungen im Vergleich zu einer vollstiindigen Bekiirnpfung. Durch Bevorzu
gung kostengiinstiger Priiparate und weniger Ausbringungskosten infolge von weniger Be
handlungen resultierte im Mittel ftir die Getreidearten Wintergerste, Winterweizen und 
Sommergerste ein um ea. 100,- DM hoherer Deckungsbeitrag je ha beim Schadschwellen
prinzip. 
In Modellstudien wurde das Abbauverhalten und die Pflanzenverfogbarkeit einer praxis
tiblichen und f iinffachen Dosierung des Herbizids Pyramin (Chloridazon) unter dem Ein-
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flu6 weiterer ffianzenbehandlungsmittel, ebenfalls in einfacher und fonffacher Konzen-
tration, untersucht. 
Bei beiden Herbizidkonzentrationen trat 8 Tage nach Einmischung des Wirkstoffes in den 
Boden ein sehr schneller Abbau von Chloridazon von ea. 70 % ( lx) bzw. ea. 90 % (5x) der 
Ausgangskonzentration ein. Der weitere Abbau verlief dann bis zum 64. Tag nach Einmi
schung relativ langsam mit einer Abbaurate von 10 % (Ix) bzw. 3 % (5x) der Ausgangs
konzentration. Die tibrigen Pflanzenschutzmittel hatten in keinem Fall einen signifikanten 
Einflu6 auf die Abbauraten des Herbizids, so da6 auch in umfangreichen ffianzenschutz
systemen der Abbau in gleicher Weise verlauft wie bei Einzelanwendung. 

L Biologie und Okologie von Unkrautem - Biology and ecology of weeds 

1.1 Die Unkrautarten der ,,Roten Lfate gefahrdete:; Tiere und ffianzen der Bundesrepu
blik Deutschland" und der ,,Roten Listen" der Bundesliinder - Weed Species in the 
,,Red Data Books" of the Federal Republic of Germany (Wulff, Claudia und Eggers, 
Th.) 

In die Diskussion zwischen Naturschutz und Landwirtschaft wird auch der Rtickgang der 
Unkrautarten mit einbezogen. Eine Auflistung ausgestorbener, verschollener und gefahr
deter Arten stellen die ,,Roten Listen" dar. 
Unter den 822 Pflanzenarten in der ,,Roten Liste" der Bundesrepublik Deutschland be
finden sich 73 reine Ackerunkraut-Arten, darunter 28 Kalkackerunkrauter, 4 Leinunkrau
ter, 3 Sandackerunkrauter und 6 Krumenfeuchteanzeiger. 9 der Ackerunkraut-Arten sind 
ausgestorben oder verschollen, 21 Arten vom Aussterben bedroht, 17 Arten stark gefahr
det und 26 Arten gefahrdet. Damit sind etwa 30 % der Ackerunkraut-Arten der Bundesre
publik in ihrem Bestand bedroht. 2 Arten sind auch gesamteuropaisch gefahrdet: Roggen
Trespe (Bromus grossus) und Flachs-Leinkraut (Silene linicola). Ein gro6er Teil der Arten 
(5 5 von 73) hat seinen Verbreitungsschwerpunkt im mediterranen Raum, 45 Arten be
finden sich in Deutschland an ihrer Verbreitungsgrenze. 

1.2 Freiland-Beobachtungen am.Distekost (Puccinia suaveolens (Pers.) Rostr.) der Acker
Kratzdistel (Cirsium arvense (L.) Scop.) - Observations on the rust fungi Puccinia 
suaveolens of the Creeping Thistle (Cirsium arvense) (Wulff, Claudia) 

Der nattirliche Befall der Distelpflanzen mit dem Rostpilz betrug nach Beobachtungen auf 
der dicht mit Disteln bewachsenen Versuchsflache und auf ausgewahlten Ruderalflachen 
zwischen 4 und 40 %. Die Blatter von systemisch befallenen ffianzen sind schon bei ih
rem Austrieb befallen. Keine dieser ffianzen kam zur Blute, und Mitte Juli waren sie alle 
abgestorben. Von dieser lnfektion, die systemisch von den Wurzeln ausgeht, ist die spater 
erfolgende Blattinfektion gesunder ffianzen zu unterscheiden. Diese lnfektion trat im 
Freiland ab Ende Mai auf. Die Symptome sind lokal, ffianzenwachstum und Bltitenbildung 
sind kaum beeintrachtigt. Es scheint, da6 bereits die austreibenden Sprosse bzw. junge 
Keimpflanzen infiziert werden mtissen, damit die Distelpflanze im Folgejahr abstirbt. 
Auch an Li:iwenzahn-ffianzen (Taraxacum officinale) wurde Puccinia suaveolens gefunden. 

2. Integrierte Unkrautbekiimpfung - Integrated weed control

2.1 Wirtschaftliche Auswirkungen des Schadschwellenprinzips bei der Unkrautbekiimp
fung im Getreidebau - Economic consequences of using thresholds for weed control 
in cereal crops (Niemann, P.) 

Die Notwendigkeit zur Kostensenkung ergibt sich insbesondere in konkurrenzstarken 
Getreidearten wie der Sommergerste. In dieser Getreideart erbringen Unkrautbekamp-
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fungsmaBnahmen kurzfristig betrachtet nur in wenigen Fallen Leistungen. Aufgrund von 
popufationsbiologischen Gegebenheiten ist das Schadschwellenprinzip jedoch auch auf 
seine langfristigen Auswirkungen hin zu analysieren und in bestehende Fruchtfolgen ein
zuordnen. Modellrechnungen fiir den Acker-Fuchsschwanz ergaben z. B., daB in einer 
dreigliedrigen Fruchtfolge (Zuckerriiben, Winterweizen, Wintergerste) direkte Bekiimp
fungen mit hohen Wirkungsgraden nicht in jeder Kultur notwendig sind, um ein Null
Wachstum der Population zu gewahrleisten. Die direkte Bekiimpfung kann in einem 
Fruchtfolgeglied ausgesetzt werden. Es ist damit begonnen warden, die Ergebnisse der 
Modellrechnungen in praktischen Betrieben unter verschiedenen Standortbedingungen 
zu iiberpri.ifen. 

2.2 Wechselwirkungen zwischen Virusbefall und Herbizidbehandlungen bei der Winter
gerste - interactions between virus infection and herbicide treatments upon winter 
barley (Niemann, P.) 

Das Gelbmosaik-Virus der Wintergerste tritt seit einigen Jahren in verschiedenen Gebieten 
der Bundesrepublik Deutschland verstiirkt auf. Die verseuchten Boden sind vielfach typi
sche Acker-Fuchsschwanzstandorte. Herbizidbehandlungen sind auf solchen Standorten 
zur Ausschaltung der Konkurrenz meist unerlaBlich. Versuche der letzten Jahre haben 
gezeigt, daB virusbefallene Wintergerste auf eine Nachauflaufbehandlung mit Herbiziden 
im Friihjahr mit Ertragsabfallen reagieren kann. In Befallslagen sollten deshalb neben dem 
Anbau virustoleranter Sorten bei bekannterma&n starkem Auftreten von Acker-Fuchs
schwanz und Windhalm Vorauflaufbehandlungen erfolgen. 

2.3 Einsparung von Herbiziden durch Zusatz eines synergistisch wirkenden Pflanzenin
haltsstoffes - Saving herbicides by using natural compounds as spray additives (Maas, 
G.) 

Durch Zusatz eines bekannten und technisch leicht zu gewinnenden Pflanzeninhaltsstof
fes konnten. die Aufwandmengen von Dicuran, Arelon und Goltix in Feldversuchen bei 
gleicher Urikrautwirkung um 30-50 % verringert werden. 

3. Okotoxikologie von Pflanzenschutiverfahren, insbesondere der Unkrautbekiimpfung
- Ecotoxicology of plant protection methods, with special reference to weed control

3.1 Vergleichende Priifung und Bewertung vorhandener Testmethoden zur Erfassung von 
Nebenwirkungen von Umweltchemikalien auf Bodenmikroorganismen - Comparison 
of methods for screening the side effects of chemicals on the activity of soil micro
organisms (Wohler, B., Malkomes, H.-P. und Pestemer, W.) 

In Labor- und Freilandversuchen wurde mit verschiedenen Testmethoden der EinfluB von 
Aretit fliissig (Dinosebacetat) sowie von PCP (Pentachlorphenol, 0.2 und 2.0 kg/ha) und 
LAS (Na-Dodekylsulfonat, 10 und 1 00 kg/ha) allein und in Kombination mit Aretit 
fliissig auf bodenmikrobielle Aktivitaten untersucht. Es wurden ein sorptionsschwacher 
und ein sorptionsstarker Boden verwendet. 
Die Ergebnisse der Langzeitatmung (MeMauer 14 Tage) sowie des Strohabbaus zeigten 
durch eine Behandlung der Boden mit den angegebenen Chemikalien keinen Unterschied 
zur Kontrolle. Der Abbau von Dinoseb-acetat war durch PCP und LAS nur geringfiigig 
beeinfluBt. Die Dehydrogenaseaktivitiit (DHA), der ATP-Gehalt, die Kurzzeitatmurtg 
(MeMauer 48 Std.) sowie die N-Umsetzung im Boden wiesen eine sehr viel hohere Emp
findlichkeit auf. In Abhiingigkeit von der Testchemikalie und der Konzentration lieBen 
sich sowohl positive als auch negative Abweichungen von den Kontrollwerten, jedoch 

H45 



nicht immer einheitlich, nachweisen. Eine sichere Interpretation von Ergebnissen einer 
einzelnen Testmethode war haufig nur unter Zuhilfenahme von Resultaten anderer Test
methoden m6glich. Hemmwirkungen durch die Kombinationen aus Aretit und Umwelt
chemikalie traten in Laborversuchen in der Mehrzahl auch nach vier Monaten noch auf. 
Im sorptionsschwacheren Boden waren die Effekte starker ausgepragt als im sorptions
starkeren Boden. Der Vergleich von Ergebnissen aus Laborversuchen mit Frellanddaten 
ergab nur tellweise gute Ubereinstimmungen (DHA-Bestimmung). Im Gegensatz zu den 
Laborversuchen nahmen vorhandene Hemmwirkungen im Freiland nach zwei Monaten 
wieder ab. 
Zur Beurteilung von Chemikalien hinsichtlich ihrer Nebenwirkungen auf Bodenmikroor
ganismen in Laborversuchen mit zwei Probenahmen (nach 1 und nach 2 Monaten) sollten 
die Bestimmung der DHA zusammen mit der Bestimmung der Kurzzeitatmung als emp
findliche Testmethoden herangezogen werden. Bei Unsicherheiten in der Bewertung ware 
als Zusatztest die Bestimmung der N-Umsetzung zweckma£ig. Im Labor festgestellte 
Effekte sollten in viermonatigen Freilandversuchen (Probenahmen nach 1, 2 und 4 Mo
naten) mit zusatzlich durchzufohrender Bestimmung des Strohabbaus i.iberprtift werden. 

3.2 Strohabbau und Stickstoffumsetzungen in verschiedenen Boden nach Anwendung 
des Herbizids ,,Wacker Murbetex O" im Labor - Straw decomposition and transfor
mation of nitrogen in different s oils after application of the herbicide ,,Wacker Mur
betex O" (Malkomes, H.-P.)

Im Gefa£versuch unter kontrollierten Bedingungen wurde das Herbizid ,,Wacker Murbe
tex O" (Medinoterbacetat + Propham) bei einem sorptionsstarken, anmoorigen, schluffi
gen Sandboden und einem humusarmen, lehmigen Sandboden eingesetzt. Neben der 
Grunddosierung (entsprechend der praxisiiblichrn Aufwandmenge, bezogen auf 5 cm Bo
dentiefe) wurde mit einer 10- und SOfachen tmerdosierung gearbeitet. Die Bebriitung er
folgte i.iber mehrere Monate bei 10° , 20° bzw. 30° C. 
Der Strohabbau wurde im anmoorigen, schluffigen Sandboden durch keine Dosierung ge
hemmt. Im lehmigen Sandboden wirkten die beiden hohen Uberdosierungen hemmend. 
Im anmoorigen, schluffigen Sandboden fiihrte die h6chste Dosis zu einer starken Anrei
cherung von Ammonium-N auf Kosten von Nitrat-N. Die niedrigeren Dosierungen verur
sachten lediglich einen Anstieg des Nitrat-N. Wahrend im lehmigen Sandboden die Grund
dosierung meistens keine deutlichen Effekte ausl6ste, fiihrten die beiden hohen Uberdo
sierungen meistens zu einer bis i.iber 3 Monate anhaltenden Anreicherung von Ammo
nium-N auf Kosten von Nitrat-N. Strohabbau und Stickstoffumsetzungen verliefen mei
stens bei h6heren Temperaturen verstarkt ab. Die Temperatur wirkte bei beiden biologi
schen Aktivifaten modifizierend auf das Ausma£ der Effekte ein. 

3.3 Untersuchung des Einflusses von ,,Wacker Murbetex O" auf verschiedene antagoni
stische Bodenpilze unter Laborbedingungen - Investigations of the reaction of dif
ferent antagonistic soil fungi to the herbicide ,,Wacker Murbetex O" under laboratory 
conditions (Malkomes, H.-P.) 

Reinkulturen verschiedener, aus landwirtschaftlichen Boden isolierter, antagonistisch 
wirksamer Pilze wurden bei 10° und 20° C einzeln sowie paarweise auf 2 Nahrb6den mit 
Konzentrationen von O bis 1000 mg/Handelspraparat ,,Wacker Murbetex O" (Propham + 
Medinoterbacetat) je kg Nahrmedium kultiviert. Bonitiert wurde das Flachenwachstum, 
die gegenseitige antagonistische Wirkung sowie verschiedene makroskopische und mikro
skopische Eigenschaften. Die einzelnen Pilze wurden unter diesen Bedingungen tells ab 
1 mg/kg (einer Konzentration, wie sie auch im Frellandboden vorkommen kann), tells 
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aber erst ab 100 mg/kg merklich gehemmt. Durch die unterschiedliche Empfindlichkeit 
der jeweiligen antagonistischen Pilzpartner kam es zu Dominanzverschiebungen. Tempe
ratur und Nahrboden wirkten teilweise modifizierend auf das Verhalten der Pilze ein. 

4. Herbizidriicksfande - Herbicide residues

4.1 Nachbauprognosen fiir Folgekulturen bei Herbizidriickstanden im Boden - Prediction 
of the effect of herbicide residues in soil on succeeding crops (Pestemer, W., in Zu
sammenarbeit mit Stalder, L., Eidgenossische Forschungsanstalt fiir Obst-, Wein- und 
Gartenbau, Wadenswil, Schweiz) 

In einem Feld-Screening-Test in einem sorptionsschwachen Boden wurde die Ubertragbar
keit einer Labor- und Gewachshausmethode zur Bestimmung der Pflanzenverfiigbarkeit 
von Herbiziden in Verbindung mit Nachbauprognosen an Hand von Dosis-Wirkungsbe
ziehungen aus Hydrokulturversuchen iiberpriift. 

In 90 % aller Kombinationsmoglichkeiten von acht Herbiziden mit 15 verschiedenen Fein
und Konservengemi.isen erwiesen sich die Nachbauprognosen als zuverlassig. Fiir die Her
bizide Dinoseb-acetat, Propyzarnid, Simazin, Lenacil, Monolinuron, Linuron, Propachlor 
und Methabenzthiazuron wurden Konzentrationen gewahlt, die im Boden nach der Vege
tationszeit in einer Schicht von 0-10 cm vorhanden sein konnen. 

4.2 Verhalten und Verbleib von Atrazin in verschiedenen Boden rumanischer und deut
scher Herkunft - Fate and activity of atrazine in soils of Rumanian and German 
origin (Pestemer, W. und Radulescu, V., Forschungsinstitut for Bodenkunde und 
Agrochemie, Bukarest, Rumanien, im Rahrnen der ,,Deutsch-rumanischen wissen
schaftlich-technischen Zusammenarbeit im Bereich der Agrarforschung") 

Das Verhalten des for Rumanien bedeutenden Maisherbizids Atrazin wurde in drei ruma
nischen und im Vergleich dazu in zwei Braunschweiger Boden in verschiedenen Modell
studien zur Erfassung des Abbaus, der Ad- und Desorption und der Einwaschung unter
sucht. Die Ergebnisse dieser 1.aborexperimente sind for jeden Standort von Bedeutung, 
um zum einen eine optimale Anwendung von Herbiziden zu ermitteln und zum anderen 
den EinfluB bestimmter Bodenparameter auf den pflanzenverfiigbaren Wirkstoffanteil zu 
erfassen. Die Kenntnis der potentiell verfiigbaren Anteile in verschiedenen Boden dienen 
als Kriterium fiir die schnelle Erarbeitung von Nachbauempfehlungen in Weizen-, Flachs-, 
Bohnen- und Sonnenblumenkulturen nach Maisanbau im Rahmen dieses Projekts. 

4.3 Verhalten und Verbleib von Chloridazon im Boden unter dem Einfl.uB einer Zucker
riiben-Spritzfolge - Fate and activity of chloridazon in soil under the influence of a 
complete sugarbeet pesticide treatment system (Pestemer, W. und Fan, D. F., Zhejiang 
Agricultural University, Volksrepublik China, im Rahmen der ,,Deutsch-chinesischen 
wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit im Bereich der Agrarforschung") 

In Modellstudien wurden das Abbauverhalten und die Pflanzenverfogbarkeit einer praxis
iiblichen und ftinffachen Dosierung von Chloridazon unter dem EinfluB weiterer Pflanzen
behandlungsmittel (Lindan, Alloxydime'don, Pirimicarb, Phenmedipham, Parathion + 
Demeton-s-methyl sulfoxide, Oxydemeton-methyl) ebenfalls in einfacher und fiinffacher 
Konzentration untersucht. 

Bei beiden Herbizidkonzentrationen konnte eine ausgepragte lag-Phase bis zum 8. Tag 
nach Einmischung des Wirkstoffes festgestellt werden; anschlieBend trat ein sehr schneller 
Abbau von Chloridazon von ea. 70 % (Ix) bzw. ea. 90 % (Sx) der Ausgangskonzentration 
auf. Der weitere Abbau verlief dann bis zum 64. Tag nach Einmischung relativ langsam 
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mit einer weiteren Abbaurate von 10 % (lx) bzw. 3 % (Sx) zur Ausgangskonzentration. 
Die anderen Mittel des Pflanzenschutzsystems hatten in keiriem Fall einen signifikanten 
EinfluB auf die Abbauraten. 
Bei der Bestimmung der potentiell pflanzenverftigbaren Chloridazonanteile konnten bis 
zum 8. Tag nach Einmischung des Praparates prozentual zum jeweiligen Gesamtriickstand 
gleich hohe Herbizidmengen von 36 % (lx) bzw. 46 % (Sx) nut Wasser extrahiert werden. 
In den Pflanzenschutzsystemen wurde eine Erhohung der Pflanzenverftigbarkeit von 
durchschnittlich 15 % gemessen. J edoch nach bereits 16 Tagen war Chloridazon im Was
serextrakt nicht mehr nachweisbar. Diese Ergebnisse wurden durch einen Biotest mit 
Brassica rapa bestatigt: Bodenproben mit 16 Tagen alten Riickstanden zeigten im Ver
gleich zu den Kontrollpflanzen keine Frischgewichtreduzierung. 

Institut fiir nichtparasitare Pflanzenkrankheiten in Berlin-Dahlem 

Starker als in den vorausgegangenen Jahren wurden Mitarbeiter des Institutes vom Bun
desministerium fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten - aber auch von anderen Bun
desministerien - zu Beratungen iiber gesetzgeberische MaBnahmen herangezogen. Bei die
sen.Beratungen haben 1981 die geplanten MaBnahmen der Bundesregierung zurEinschran
kung der Belastung der Nahrungskette mit Schwennetallen und die gegen den ,,sauren 
Regen" im Vordergrund gestanden. - In die ,,Technische Anleitung zur Reinhaltung der 
Luft" (TA-Luft), die seit 1978 novelliert wird, sollen nunmehr fiir einige Schwennetalle 
auch Grenzwerte for Immissionen aufgenommen werden. Bei der Neufassung der TA-Luft 
geht es auBerdem um die Einbeziehung des ,,Naturhaushaltes", d. h. um die Festlegung 
von Immissionsgrenzwerten auch zum Schutz von ,,wildlebenden Pflanzen und Tieren" 
und von Forstpflanzen. Wollte man den Koniferen den vollen notwendigen Schutz vor 
Schwefeldioxid angedeihen lassen, miiBte man den derzeitigen Jahresmittelwert for S02 

von 140 µg/m3 Luft auf etwa 20 µg/m3 herabsetzen. Eine solche MaBnahme wiirde auch 
den ,,sauren Regen" reduzieren und langfristig die Belastung der Nahrungskette mit 
Schwermetallen nicht steigen lassen .. - An der ,,Richtlinie zur okologischen Priifung von 
Chemikalien an hoheren Pflanzen" wurde weiter mitgearbeitet und die Brauchbarkeit der 
entwickelten Testmethoden iiberpriift. - Bei den Bestrebungen, StraBenbaume und Strau
cher in den Ballungsgebieten vor der langsamen Vernichtung durch Auftausalz zu bewah
ren, wurde em weiterer Erfolg erzielt: Im Winter 1981/82 wurden in Berlin (West) nur 
noch wenige StraBenkilometer gegen Schnee- und Eisglatte mit vergalltem Kochsalz bzw. 
mit einem im Versuch befindlichen Mischsalz gestreut. 

l. Untersuchungen iiber Schaden an Stra&nbaumen durch Einwirkung von Unkrautbe
kampfungsmitteln (Herbiziden) sowie iiber Baumschaden durch Gasaustritte - On the
damage of roadside trees by heroicides and town gas (Leh, H.-0., unter Mitarbeit von
Schadel, H.)

Die Untersuchungen zur Diagnose von Herbizidschaden an StraBengeholzen wurden im 
Berichtszeitraum weitgehend abgeschlossen. Es bestatigte sich, daB eine eindeutige Zu
ordnung der Schadsymptome zu einzelnen Wirkstoffen/ Wirkstoffgruppen auch im GefaB
versuch mit Einzelwirkstoff-Applikation wegen der iiberwiegend nicht hinreichend spezi
fischen Symptomauspragung nur in wenigen Fallen moglich ist. Beim Auftreten von 
Schaden durch handelsiibliche Mittel (Wirkstoffkombinationen) wird eine Diagnose auf
grund der Symptome noch weiter erschwert. 
Die durch Stadtgasaustritte verursachten Schaden an StraBenbaumen sind ebenfalls weit
gehend untypisch und ermoglichen nur in Ausnahmefallen eine eindeutige Diagnose. Nach 
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starkeren/bzw. lii.nger anhaltenden Gasaustritten kommt es zum kurzfristigen Absterben 
der Baume (nach voraufgehender Welke der Blatter, wenn der Schaden wahrend der Ve
getationsperiode auftritt). Subletale Schaden (nach geringftigigen oder nur kurze Zeit an
dauemden Gasaustritten) geben sich durch auffallend sparliche Belaubung zu erkennen, 
wobei die Blatter nicht ihre normale GroBe erreichen (besonders auffallig bei Linden). 
Die Untersuchungen haben keine Anhaltspunkte fiir eine mogliche Friihdiagnose ergeben. 
- Bei subletal geschadigten Baumen wurden versuchsweise StandortverbesserungsmaBnah
men (Bodenlockerung, -beliiftung) vorgenommen, iiber deren Erfolg jedoch z. Zt. noch
nichts ausgesagt werden kann ..

2. Freilandunteisuchungen iiber Anreicherung und Wirkung von Cadmium (und Blei) in
Vegetation und Boden im EinfluBbereich von Autobahnen - Field studies on the
accumuiation and mode of action of cadmium and lead in vegetation and soil in the
area of highways (Leh, H.-0. und Schonhard, G., in Zusammenarbeit mit der Bundes
anstalt fiir StraBenwesen, Koln)

Die im Berichtsjahr fortgesetzten Untersuchungen bestiitigen die Zunahme der Bleigehalte 
mit Annaherung der Expositions- bzw. Probenahmestandorte an die Fahrbahn/en, lassen 
jedoch wiederum eine Kfz-bedingte Belastung durch Cadmium nur in unmittelbarer Fahr
bahnnahe erkennen. Die hochsten Cd- (und Pb-)Gehalte fanden sich in Geholz- und Bo
denproben von Autobahn-Mittelstreifen; im Seitenraum waren erhohte Cd-Gehalte iiber
wiegend nur bis 5 m (ausnahmsweise bis 20 m) Entfernung nachweisbar. Anreicherung 
und Verteilung von Cd im Fahrbahnseitenraum wird derzeit anhand von Bodenproben 
von verschiedenen Standorten (und aus unterschiedlichen Entfemungen von der Fahr
bahn) detailliert untersucht. 
Orientierende Untersuchungen iiber die Filterwirkung von StraBenrandbepflanzungen er
gaben starke Anreicherungen von Pb innerhalb der Geholzpflanzungen, wobei fahrbahn
seitig wesentlich hohere Konzentrationen erreicht werden. Die Ergebnisse der Analysen 
auf Cd lassen bisher noch keine eindeutige Aussage zu, zumal wegen der gro&ren Beweg
lichkeit von Cd im Boden eine Unterscheidung zwischen bodenbiirtigem und durch Ober
flachenkontamination in/auf die Pflanzen gelangtem Cd kaum moglich ist. 
Untersuchungen an Proben aus Gemiisebestanden bestiitigten die (bekannten) Beziehun
gen zwischen Pb-Kontamination und Abstand des Probenahmestandortes von der Fahr
bahn, lieferten jedoch keine Hinweise auf eine unmittelbar durch den Kfz-Verkehr be
dingte Anreicherung von Cadmium. 

3. Schwermetallbelastung der Boden und Pflanzen Berlins - Heavy metals contents in
soils and plants of Berlin (Schonhard, G.)

Die innerstadtischen- und Naherholungsgebiete einer GroBstadt wie West-Berlin sind in 
hohem Ma& Schwermetall-Immissionen ausgesetzt, die in erster Linie auf Hausbrand, 
Kraftwerke, Miillverbrennungen und den Kraftfahrzeugverkehr zuriickgefiihrt werden. 
Zur Beurteilung der Schwermetallbelastung·des Stadtgebietes von Berlin-West werden seit 
1979 jahrlich Boden- und Pflanzenproben von iiberdas ganze Stadtgebiet verteilten Stand
orten auf Blei, Cadmium, Quecksilber, Vanadin, Chrom, Mangan, Kobalt und Nickel ana
lysiert, einschlieBlich Proben aus Kleingarten, bei denen auf Grund ihrer Lage (auf ehema
ligen Miilldeponien oder in Industrienahe) mi t hoheren Belas tungen gerechnet werden 
kann. 
Die 1981 durchgefiihrten Untersuchungen bestiitigen das 1979 und 1980 ermittelte Er
gebnis: Hohere Gehalte in den dichtbesiedelten Gebieten und geringere in den Au&n-
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bezirken, wobei die Gesamtbelastung nach wie vor als nicht bedenklich angesehen werden 
kann. Die erstmals durchgefiihrte Bodenuntersuchung im Bereich O - 10 und O - 20 cm 
ergibt im Durchschnitt eine Anreicherung von Blei und Cadmium im Oberboden, die for 
Cadmium erheblich gr6Ber ist als fiir Blei. 

Die bislang vorliegenden Ergebnisse erlauben i.iber allgemeine Aussagen hinaus jedoch 
schon differenziertere Beurteilungen einzelner Standorte. So ist z. B. nicht zu i.ibersehen, 
daB die Schwermetallbelastung einzelner Standorte deutlich zunimmt, i.iber deren Ursache 
jedoch noch keine Aussagen gemacht werden konnen. Zur Feststellung der an den auBe
ren Pflanzenteilen anhaftenden Schwermetallanteile, die ausschlieBlich <lurch Luftverun
reinigungen hervorgerufen werden, wurden Teile der Pflanzen vor der Analyse gewaschen. 
Der Bleigehalt gewaschener Tomatenblatter venninderte sich dabei z. B. um rund 20 %, 
der gewaschenen Gri.inkohlblatter sogar um rund 30 %. 

4. Schwermetallaufnahme aus Boden rnit unterschiedlicher Diingung - The uptake of
heavy metals from soils with different fertilization (Schonhard, G.)

In einem GefaBversuch wurde 1980 und 1981 der EinfluB physiologisch saurer bis alkalisch 
wirkender Stickstoffdi.inger in Gegenwart von verschiedenen Phosphatdi.ingem auf die 
Aufnahme von Blei und Cadmium bei Teltower Ri.ibchen, Hafer und Weidelgras unter
sucht. Als N-Di.inger wurden schwefelsaures Ammoniak, Amonsulfatsalpeter, Kalkstick
stoff, Kalksalpeter und Hamstoff in Gegenwart von Thomas- bzw. Superphosphat verwen
det. Die angewandten Di.ingermengen fi.ihrten nach einer Vegetationsperiode nur zu einer 
geringfiigigen Verschiebung des pH-Wertes des Ausgangsbodens. Demzufolge war auch nur 
mit einer geringen Veranderung der Verfogbarkeit der beiden Schwennetalle im Boden zu 
rechnen. Die Analysendaten der einzelnen Pflanzenproben bestatigten das erwartete Er
gebnis. Miteiner deutlichen Verschiebung des pH-Wertes ist durch eine einseitige Di.ingung 
wahrend einer Vegetationsperiode also kaum zu rechnen. Eine i.iber diesen Zeitraum hin
ausgehende einseitige Di.ingung kann jedoch zu einer pH-Verschiebung fi.ihren, die die Ver
fi.igbarkeit der Schwermetalle starker beeinfluBt. 

5. Untersuchungen iiber Moglichkeiten zur Verminderung der Pflanzenverfiigbarkeit von
Schwermetallen im Boden - Studies on p0SS1bilities to reduce the availability of heavy
metals in soils (Leh, H.-0.)

In Fortftihrung und Erweiterung der im Jahre 1980 begonnenen GefaBversuche mit 
schwennetallkontaminierten Boden aus dem Raum Stolberg (Rhld.) ergaben sich Vezbes
serungen der Pflanzenentwicklung und ausgepragte Verminderungen der Gehalte an Blei, 
Zink und Cadmium <lurch Aufkalken, erhohtes Phosphatangebot, Zugabe/n von Humus
di.inger, Bodenverbesserungsmitteln auf Silikatbasis und Ionenaustauschem (Lewatite) 
sowie durch Kombination/en der vorgenannten VersuchsmaBnahmen. Sowohl bei saurer 
als auch bei neutraler Bodenreaktion wurden die besten Ergebnisse im Sinne einer Ver
minderung der Cd-Gehalte durch Lewatit (bzw. bei saurer Reaktion durch Lewatit + 
Phosphat) erhalten. 

Die Ergebnisse bestatigten erneut das unterschiedliche Aneignungsvermogen der verschie
denen Versuchspflanzen (Spinat, Buschbohnen, Erbsen, Rote Beete, Mohren, Gri.inkohl, 
Radieschen, Sellerie) fi.ir Schwermetalle und ihre unterschiedliche/n Reaktion/en auf die 
o. a. VersuchsmaBnahmen, die weiterer Untersuchungen bedi.irfen.
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6. Thallium, ein gefahrliches Element in der Umwelt - Thallium, a harmful element in
the environment (Geike, F.)

Obwohl in der Vergangenheit zahlreiche Todesfalle <lurch unsachgemaBe oder vorsatz
liche Anwendung von Thallium in der Llteratur eingehend behandelt wurden, hat dieses 
Schwermetall erst <lurch die Emissionen eines Zementwerkes in der Offentlichkeit eine 
gr6Bere Aufmerksamkeit erfahren. Um die Umweltrelevanz dieses Elementes eingehend 
darstellen zu konnen, wurde mit einer umfangreichen Literaturstudie begonnen. Thallium 
ist sehr weit verbreitet. Mit einem Gehalt von 0 ,6 g/t in der Erdkruste wird es jedoch zu 
den seltenen Elementen gerechnet. Es kommt in fast alien Gesteinen und Mineralien vor 
und tritt in den Verbindungen haufig an die Stelle von Kalium. Besonders reich an Thal
lium sind sulfidische Erze. hn SiIBwasser liegt der Thallium-Gehalt von wenigen ng/1 bis 
zu 800 ng/1. In den Fli.issen kann der Thallium-Gehalt bis auf760 ng/1 ansteigen, Mineral
wasser enthalten zwischen 600 und 40 OOO ng/1 und Thermalwasser zwischen 600 und 

82 OOO ng/1. hn Salzwasser von Olquellen findet man bis zu 672 OOO ng/1 Thallium. Stein
kohle, Braunkohle, Erdol, Erdolprodukte und Erdgas enthalten ebenfalls nicht unerheb
liche Mengen an Thallium. In Fflanzen kann der nattirliche Thallium-Gehalt bis zu 232 
µg/kg Trockensubstanz betragen. Zigarren, Zigaretten und Tabake enthalten bis zu 110 
µg/kg Tl Trockensubstanz, Brot bis zu 1 µg/kg und Weine bis zu 684 ng/1. Die Umwelt
kontamination mit Thallium erfolgt u. a. durch Zementwerke, Ziegeleien, das Rosten von 
Erzen und <lurch Dtingemittel. - Neben Thallium werden eine Reihe weiterer Schwerme
talle in das Literaturstudium einbezogen. Dabei zeigt sich, daB der Unterschied zwischen 
nattirlichen Gehalten und giftigen Konzentrationen haufig nur gering ist. 

Institut ftir Viruskrankheiten der Pflanzen in Braunschweig 

Ftir das Bundessortenamt wurden 80 Kartoffelzuchtstamme im Rahmen der Wertprtifung 
auf Resistenz gegentiber Blattroll-, Y- und A-Virus und 24 Proben von Zuchtstammen auf 
Freiheit von M- und S-Virus untersucht. Bei der Zuchtaufbautiberwachung wurden 184 
Herktinfte von Kartoffeloberstufen auf Virusbesatz geprtift. Ftir das Bundessortenamt 
wurden folgende Resistenzprtifungen durchgeftihrt: ,3· Tomatenneuztichtungen gegentiber 
Tabakmoiaikvirus, 1 Salatneuztichtungen gegentiber .Gurken- und Salatmosaikvirus, 1·:
Gurkenneuztichtungen gegentiber Gurkenmosaikvirus, 30 Sorten von Gemtiseerbsen und 
.SS Zuchtlinien der Ackerbohne gegentiber dem Bohnengelbmosaikvirus;Und-clem Scharfen 
Ademmosaikvirus (pea enation mosaic virns) sowie 20 Zuchtlinien der Sojabohne gegen
tiber dem Sojabohnenmosaikvirus: .. In Zusammenarbeit mit den Fflanzenschutzamtern 
wurden $ Gemtiseproben, �-™sten- und Weizenproben auf Virusbefallfad ;!56Pro
ben auf Scharkavirusbefallftintersucht. Zur Testung von Kartoffelviren mittels des Prazi
pitintests wurden -i 70�Portionen von Antiseren gegen die Kartoffelviren Y, X, M und S 
abgegeben. t<. �,71· 
Eine Anzahl aus- und inlandischer Virologen sowie interessierter Praktiker wurden auch 
in diesem Berichtsjahr in die Technik der Anwendung des ELISA-Tests bei verschiedenen 
Kulturpflanzen in Kurzkursen eingewiesen. 
Mit dem Cocoa Research Institute (Ghana) wurde die Zusammenarbeit tiber Kakaovirosen 
fortgesetzt und <lurch wissenschaftliche Beratung und Untersttitzung von Fflanzenschutz
projekten der Gesellschaft for technische Zusammenarbeit (GTZ) und des International 
Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT, Hyderabad, Indien) wur
den gemeinsame Arbeiten tiber Virosen an tropischen Kulturen weitergefohrt. 
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1. Weiterentwicklung der Immunelektronenmikroskopie als spezifisches, schnelles und
hochempfindliches Nachweisverfahren fiir Pflanzenviren - Evaluation of immune elec
tron microscopy as a specific, time-saving, and highly sensitive method of detection of
plant viruses (Lesemann, D.-E., in Zusammenarbeit mit Casper, R., Vetten, H. J .,
Makkouk, K. M., American University of Beirut, Libanon, Adomako, D., Cocoa Re
search Institute, Ghana)

Immunelektronenmikroskopische Methoden lassen sich vielseitig und mit gro:Ben Vortei
len gegentiber anderen Methoden zum direkten Nachweis und zur Diagnose von Pflanzen
viren einsetzen, da bereits mit geringsten Materialmengen einwandfrei gearbeitet werden 
kann und im Elektronenmikroskop die Reaktionen an den einzelnen Virusteilchen direkt 
beobachtet werden konnen. Im Berichtsjahr wurde der Einsatzbereich der Kombination 
von Protein A mit der ,,immunosorbent electron microscopy" (ISEM) bei der Verwen
dung von sehr schwach aktiven Antiseren weiterhin untersucht. Bei ktinstlich durch Ver
dtinnen hochaktiver Seren mit inaktivem Normalserum hergestellten niedrigtitrigen Anti
seren hat sich ergeben, da:B die durch Protein A bewirkte Verbesserung der Nachweisemp
findlichkeit mit zunehmend niedrigerem Antikorpertiter auch geringer wird. Die weitere 
Nachprtifung dieses Ergebnisses mit nativen niedrigtitrigen Antiseren ist geplant. 
Die immunelektronenmikroskopische Diagnosetechnik wurde bei verschiedenen Projekten 
mit Erfolg angewendet. So lie£ sich an einem Potyvirusisolat aus Gurke mit Hilfe der Pro
tein A-ISEM-Methode eine klare Zuordnung zum watennelon mosaic virus-2 vornehmen, 
was vorher mit anderen Methoden problematisch geblieben war. Das cocoa swollen shoot 
virus war bisher nur in sehr aufwendiger Arbeit nachweisbar. Mit Hilfe der ISEM la:Bt sich 
dieses Virus nun direkt im Rohsaft aus Kakaoblattern nachweisen .. Solange noch kein ge
eigneterer serologischer Massentest vorliegt, ist damit die ISEM die Nachweismethode der 
Wahl, z. B. for Untersuchungen tiber die Resistenz von Kakaosorten gegen das Virus. 
Nach Untersuchungen in den USA herrscht neuerdings Unklarheit tiber die Natur des Kar
toffelblattrollvims. Am Braunschweiger Blattrollvirusisolat konnte mit Hilfe der Dekora
tionsmethode nachgewiesen werden, da:B auch hier ein Virusgemisch vorliegt, dessen eine 
Komponente mit Antiserum gegen beet western yellows virus reagiert. Die u. U. weitrei
chenden Konsequenzen aus diesem Befund sind zur Zeit noch nicht tiberschaubar. 
Untersuchungen tiber Beziehungen zwischen verschiedenen noch kaum bekannten von 
wei:Ben Fliegen tibertragenen Viren der Geminivirusgruppe und den besser erforschten 
Geminiviren waren bisher wegen der niedrigen Vimskonzen trationen nicht moglich .. 
ISEM-Tests haben nun erstmals gezeigt, da:B Isolate aus Afrika und Stidostasien serolo
gische Beziehungen zum bean golden mosaic virus aus Mittelamerika zeigen, da:B aber das 
cassava latent virus aus Mrika deutlich von diesen Viren zu unterscheiden ist. 

2. Modifikationen des ELISA-Verfahrens - Variants of ELISA (Koenig, Renate und Paul,
H.L.)

ELISA-Verfahren sind z. Zt. die empfindlichsten serologischen Verfahren, die ohne gro:Ben 
Aufwand an Geraten in der Praxis eingesetzt werden konnen. Schwierigkeiten, die bei 
einigen Viren durch Stammspezifitat (z. B. beim Andean potato latent virus, einem Qua
rantanevirus) sehr niedrige Konzentration in Wirtspflanzen (z. B. beim Rizomania-Erre
ger beet necrotic yellow vein virus) oder durch schlecht reagierende Antikorper-Enzym
Konjugate (z. B. beim Helleborus Carlavirus) auftraten, konnten durch Benutzung indi
rekter Verfahren weitgehend behoben werden. Fiir diese Verfahren sind entweder virus
spezifische Antikorper von zwei verschiedenen Tierarten notig oder enzymatisch herge
stellte Bruchstticke von Antikorpem (F(ab')i -Fragmente). Die verschiedensten Viren 
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konnen d311Il mit einem einzigen �rkierten Antikorper, z. B. anti-Kaninchen-Fc aus 
Ziege, nachgewiesen werden. Es wurden besonders empfindliche Schnellverfahren ent
wickelt, bei denen der Arbeitsaufwand nicht groBer ist als bei den direkten Verfahren. 

3. Vergleichende Untersuchungen fiir die Entwicklung von serologischen Schnellverfahren
zur Routinetestung von Pflanzkartoffeln - Comparative studies on the development of
serological routine tests of seed potatoes (Weidemann, H. L., Ehlers, U. und Vetten,
H.J.)

Die Oberwachung auf einen Befall mit pflanzenpathogenen Viren ist von besonderer Be
deutung bei vegetativ vermehrten Kulturpflanzen, da bei diesen ein Befall mit Virus 
zwangslaufig an die Nachkommenschaft weitergegeben wird. Sichere Diagnosen auf Virus
befall erfordem aber immer besondere Testverfahren. 
Um fur diese bei der Kartoffel den gi.instigsten Ort der Probennahme zu ermitteln, sind 
Kenntnisse uber die Verteilung der in Frage kommenden Viren innerhalb der Kartoffel
pflanze notwendig. Die Immunfluoreszenztechnik hat sich for derartige Untersuchungen 
als geeignet erwiesen, da sie geni.igend empfindlich ist, die Kartoffelviren Y, S und X sowie 
das Kartoffelblattrollvirus in Knollen, Blattern und Stengeln sekundiir infizierter Kartof
felpflanzen zu erfassen. Fur die Verteilung dieser Viren in den Pflanzenorganen ergab sich 
folgendes: Die Kartoffelviren Y und S waren in parenchymatischen Geweben und im 
Phloem des l.eitbi.indels gleichennafl.en anzutreffen, das Kartoffelvirus X hauptsiichlich 
im Parenchym und das Kartoffelblattrollvirus ausschlieil,lich im l.eitbi.indelbereich. Eine 
kriiftige Fluoreszenz und grofl.e fluoreszierende Gewebebereiche am Kronenende ruhender 
wie keimender Knollen weisen diesen Bereich als gunstig fur eine Entnahme von Gewebe
rohsaft for die Testung der Kartoffelviren Y, S und X aus. Dabei mufl, beri.icksichtigt wer
den, daB das Rindengewebe unterhalb der Schale mehr Virus enthalt als das Speicherge
webe im lnnem der Knolle. Kartoffelblattrollvirus war in der ruhenden Knolle eher am 
Nabelende als am Kronenende nachweisbar, in der keimenden Knolle erhbhte sich aber 
der Virusgehalt auch am Kronenende. Die Ursache dafor liegt offensichtlich in der Zunah
me der Phloernzellen im auskeimenden Auge. 
In den letzten Jahren hat sich ELISA als ein empfindliches Verfahren zum Nachweis der 
fur die Praxis wichtigen Kartoffelviren in der Knolle erwiesen. In einem Forschungsvor
haben werden jetzt die gi.instigsten Bedingungen for die Probeentnahme an der Knolle 
sowie die Nachweissicherheit der Tests auf die verschiedenen Viren ermittelt. - Das Kar
toffelvirus Y (PVY), das in ruhenden, primiirinfizierten Knollen wegen geringer Konzen
tration und ungleichmaBiger Verteilung nur unsicher nachweisbar war, kann jetzt, in Abe 
hangigkeit von der Sorte, 4 bis 6 Wochen nach kiinstlichem Brechen der Keimruhe mit 
Rindite, mit einer Sicherheit von 90 bis 100 % nachgewiesen werden. Das Brechen der 
Keimruhe erhoht auch die Nachweissicherheit fur das Kartoffelvirus A (PVA). Eine na
turliche Beendigung der Keimruhe fi.ihrte dagegen zu unbefriedigenden Ergebnissen bei 
PVY. Versuche zum Nachweis der Kartoffelviren M (PVM) und S (PVS) sowie des Kartof
felblattrollvirus ( PLR V) in primarinfizierten Knollen werden zur Zeit durchgefi.ihrt. Die 
bisherigen Ergebnisse zeigen, dafl, die Nachweissicherheit fur PVM und PVS stets hoch ist 
und durch das ki.instliche Brechen der Keimruhe kaum verbessert wird. Beim Nachweis 
des PLR V wirkt sich dieses wiederum sehr gi.instig aus, da seine Konzentration besonders 
am Kronenende der Knolle ansteigt, in dem auch die anderen Viren gute Konzentrationen 
erreichen. Ein sicherer Nachweis der genannten Kartoffelviren in der Knolle zum gleichen 
Zeitpunkt nach einer Rinditebehandlung ist dernzufolge moglich. Damit kann das ELISA
Verfahren die traditionellen Virustests im Kartoffelbau ablosen und bei gleicher Nach
weissicherheit zur Vereinheitlichung und Verkurzung der Virustests beitragen. 
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4. Untersuchungen zur Epidemiologie des ,,Kartoffelblattrollvirus-Komplexes" - Investi-
gations on the epidemiology of potato leaf roll-complex (Weidemann, H. L.)

Das Kartoffelblattrollvirus verursacht eine Erkrankung der Kartoffelpflanze, die die Wei
terverwendung von Knollen als Pflanzgut unmoglich macht. t.ibertragungsversuche besta
tigen nun neuerdings die Vermutung, d� Kartoffeln auch vom Beet western yellows virus 
befallen sein konnen, wobei die von diesem Virus verursachten Symptome sich nicht von 
denen des Kartoffelblattrollvirus unterscheiden. 
Wahrend die Ausbreitung der meisten bekannten Kartoffelviren hauptsachlich von den in
fizierten Kartoffeln selbst ausgeht, kommen als Reservoire fiir das Beet western yellows 
virus noch Riiben und zahlreiche Unkrauter in Betracht. Bei der Beurteilung der Grund
lagen zur Produktion von Oberstufensaatgut ist das zu beachten. Epidemiologisch gesehen 
haben Blattrollvirus und Beet western yellows virus die langfristige Blattlausiibertragbar
keit gemeinsam, d. h., sie konnen diese Viren iiber groBere Areale verbreiten. Um hier
iiber genauere Schatzungen machen zu konnen, wurden Untersuchungen iiber Umfang 
und Dauer der Virusvermehrung in der Blattlaus mit der Immunofluoreszenztechnik be
gonnen und bereits einige Ergebnisse erhalten. 
Das Kartoffelblattrollvirus vermehrt sich zunachst in Zellkernen der Speicheldriise, des 
Magens und des Enddarms. Etwa 3 - 6 Tage nach der Virusaufnahme sinkt der Virus
gehalt in den Zellkernen und das Virus wird im Zellplasma dieser Organe und in der 
Hamolymphe nachweisbar. 
Bemerkenswert ist, d� die Konzentration des Blattrollvirus in den Blattlausen wesent
lich groBer ist als diejenige in Pflanzengeweben. - Die Versuchsserien werden erweitert 
und fortgesetzt. 

5. Routinetest auf Kartoffelblattrollvirus mi t dem ELISA-Verfahren ( enzyme-linked
immunosorbent assay) - Ron tine indexing for potato leafroll virus by ELISA ( enzyme
linked immunosorbent assay) (Casper, R.)

Die Entwicklung des ELISA-Tests zur Anwendung in der Praxis wurde durch die Mechani
sierung und Aufnahme der Antiserumherstellung durch einen biochemischen Betrieb ab
geschlossen. - Blattrollsymptome an Kartoffelpflanzen konnen nach neuen Erkenntnis
sen nicht nur vom Kartoffelblattrollvirus (potato leafroll virus), sondern auch vom beet 
western yellows virus verursacht werden; es herrscht jedoch noch Unklarheit dariiber, wie 
stark Einzel- und Mischinfektionen der beiden Viren in deutschen Kartoffelbestanden auf
treten. Untersuchungen hieriiber werden durch die Verwandtschaft beider Viren er
schwert, die in vielerlei Hinsicht ahnliche Eigenschaften besitzen und sich lediglich im 
Wirtspflanzenkreis unterscheiden. Genaue Kenntnisse iiber beide Viren sind fiir die Virus
testung im Rahmen der Pflanzkartoffelpriifung unerlaBlich. Zunachst wurde ein Anti
serum, das beide Viren erfaBt und damit in jedem Fall fiir die Praxis eingesetzt werden 
kann, hergestellt. Zur Differenzierung der beiden Viren sollen spezifische Antiseren her
gestellt werden. Die Trennung der beiden Viren mittels Gelelektrophorese gelang bisher 
nicht. 

6. Untersuchungen iiber die Reisigkrankheit der Rebe - Investigations on the ,,Reisig
krankheit" of grape vines (Paul, H. L., in Zusammenarbeit mit Briickbauer, H. und
Riidel, M., Landes-Lehr- und Forschungsanstalt fiir Wein- und Gartenbau, Neustadt/
WeinstraBe)

Die wirtschaftlich bedeutsame Reisigkrankeit der Weinrebe wird in unseren Regionen von 
verschiedenen Viren hervorgerufen. Ihr Erscheinungsbild ist aber variabel, und sogar ver-
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schiedene Isolate desselben Virus scheinen sich in unterschiedlicher Weise au£em zu 
konnen. Das Untersuchungsziel war festzustellen, ob Isolate des raspberry ringspot virns,
die verschiedene Symptombilder erzeugen, sich serologisch differenzieren lassen. Zu
nachst stellte sich heraus, d� die einzelnen Isolate sich auf krautigen Vermehrungs
pflanzen (vor allem Chenopodien-Arten) stark voneinander unterschieden, und zwar so
wohl symptomatologisch als auch in ihrer Konzentration in diesen Pflanzen. Ferner war 
ihre mechanische tibertragbarkeit sehr unterschiedlich. Die gegen diese Stamme erzeugten 
Antiseren haben recht unterschiedliche Serumtiter. In der Immunelektrophorese unter 
den gewahlten Bedingungen (0,0 I M Phosphatpuffer, pH 7 ,0) wanderten zwei der Isolate 
schwach, fiinf starker anodisch. Innerhalb beider Gruppen waren keine Unterschiede in 
der Laufgeschwindigkeit festzustellen. Sporntests zur Priifung der antigenen Identitat 
bzw. Verschiedenheit lie£en vor allem wegen der teilweise sehr geringen, jeweils zur Ver
fiigung stehenden aktiven Virusmengen keine endgtiltigen Schli.isse zu, sie deckten sich 
aber nicht mit der immunelektrophoretischen Gruppierung. 
Die Nachweisempfindlichkeit von verschiedenen NEPO-Viren aus reisigkranken Reben 
wurde mittels Latextest und ELISA vergleichend gepri.ift. ELISA erwies sich als empfind
licher; z. B. konnte das arabis mosaic virns wenigstens in Mengen von 1/20 der Latex
grenzkonzentration erf�t werden. Entscheidend fi.ir den empfindlichen Nachweis ist 
allerdings, daB die Rohsaftgewinnung aus Rebenblattern nach der auch for den Latextest 
fri.iher bereits veroffentlichten Methode erfolgt und vor allem die stark saure Reaktion des 
Rohsaftes durch Ammoniakbehandlung der Blattsti.icke vor dem Auspressen neutralisiert 
wird. 

7. Diagnose von Gemiisevirosen - Diagnosis of vegetable viruses (Vetten, H.J., in Zusam-
menarbeit mit Lesemann, D.-E.)

Viruskrankheiten in Gemi.isekulturen sind sehr rnannigfaltig und wirtschaftlioh bedeutsam. 
Deswegen wurden verstarkt Arbeiten zur Epidemiologie und Identifizierung der sie erre
genden Viren begonnen. Empfindliche und schnell auszufi.ihrende Diagnoseverfahren sol
len ausgearbeitet werden, die auch zur Priifung von Virusresistenzen in Gemi.isesorten ge
eignet sind. Kenntnisse i.iber die Virusresistenzen von Sorten sind for die Praxis notwen
dig, da resistente Pflanzen weniger von Qualitats- und Ertragsverlusten nach Virusinfek
tionen betroffen sind. - Aus den Kopfsalatsorten ,Mondian' und ,Ravel' wurde schon 
fri.iher je ein Virus isoliert. Obwohl sich beide Isolate leicht auf Chenopodium quinoa
kultivieren lassen, erwiesen sie sich als experimentell schwer zu bearbeiten. Im Berichts
jahr gelang es, beide Viren zu reinigen. Sie haben isometrische Partikeln mit hexagonalem 
Umri£ und einem Durchrnesser von etwa 30 nm. Die Viren waren auch in sehr geringer 
Konzentration auf Ch. quinoa noch stark infektios, hatten im Vergleich zum Gurken
mosaikvirus eine betrachtlich hohere Sedimentationsgeschwindigkeit in Zuckergradienten 
und waren stabil in Caesiumsulfat, nicht aber in Caesiumchlorid. Um die beiden Isolate 
in ausreichenden Mengen darstellen zu konnen, wurden die Bedingungen for eine Fallung 
mit Polyiithylenglykol bestimmt. Ferner muBte Chloroform anstelle von Butanol sowie 
Detergentien (Triton X-100, Harnstoff) und ein Antiserum gegen Saft gesunder Pflanzen 
bei der Reinigung verwendet werden. Wegen der geringen Ausbeuten an Virus konnte 
noch kein Antiserum gegen die Isolate hergestellt werden. Serologische Untersuchungen 
mit Antiseren gegen sowbane mosaic virus, Chenopodmm necrosis virus und gegen ein 
hollandisches Virusisolat aus Salat, das mit dem dandelion mosaic virus identisch zu sein 
scheint, ergaben weder im Prazipitintest noch bei der Immunelektronenmikroskopie po
sitive Reaktionen. Ri.icki.ibertragungen der beiden Isolate mit Pre£siiften aus Ck quinoa
nach Salat gelangen meistens nicht. Mit gereinigten oder partiell gereinigten Virusprapa-
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raten wurden jedoch gute Obertragungsergebnisse erzielt. Die Symptome auf Salat ahneln 
zuerst denen des Salatmosaiks, spater treten je nach Sorte starke Blattdeformationen auf. 
Bei Virusresistenzpriifungen an Salat wurde in diesem Jahr erstmals der ELISA-Test ver
wendet und mit dem Abreibetest auf Ch quinoa verglichen, Beide Verfahren haben zum 
Nachweis des Salatmosaikvirus ( LMV) und des Gurkenmosaikvirus (CMV) etwa die glei
che Empfindlichkeit, der ELISA-Test erbringt aber eine Arbeitserleichterung und Zeiter
spamis. Da vereinzelte ELISA-Tests auf CMV unklare Ergebnisse hatten, wird derzeit an 
der Herstellung eines besseren Antiserums gegen CMV gearbeitet. CMV ist wegen seines 
sehr weiten Wirtspflanzenkreises ein sehr wichtiges Virus im Gemi.isebau. Der ELISA
Test soll verstarkt bei Resistenzpri.ifungen von Gemi.isesorten eingesetzt werden. 

8. Untersuchungen labiler und latenter Obstviren - Investigations on labile and latent
fruit tree viruses (Casper, R.)

Zur Durchfi.ihrung der ,,Verordnung zur Bekampfung der Viruskrankheiten im Obstbau" 
muB auch das Saatgut for Sauerkirschen-Unterlagen (prnnus avium) auf Virusbefall ge
testet werden. Dies ist erforderlich, well es in der Gattung Prunus mehrere sameni.ibertrag
bare Viren gibt, die erhebliche Ertragsverluste verursachen. Antiseren gegen diese labilen 
Viren wurden hergestellt, um mit dem ELISA-Verfahren auch groBere Materialmengen 
untersuchen zu konnen. 
Bei dem in mehreren voneinander abweichenden Stammen vorkommenden prunus nec
rotic ringspot virns wird versucht, mit einem Antiserum mehrere Stamme des prnnus 
necrotic ringspot virus gleichzeitig nachzuweisen. Mit einem derartigen Antiserum konnen 
auch Mischinfektionen von Kirschenringfleckenvirus (prnnus necrotic ringspot virns) und 
Apfelmosaikvirus ( apple mosaic virus) in einem Arbeitsgang nachgewiesen werden. Misch
infektionen dieser beiden Viren kommen bei Pflaume haufig vor. 

9. Untersuchungen iiber das Vorkommen von Viruskrankheiten des Getreides und der
Graser - Investigations on the.occurrence of virus disease in cereals and fodder grasses
(Huth, W.)

Seit einigen J ahren breitet sich insbesondere in Si.iddeutschland eine Blattfleckenkrank
heit des Maises aus, deren Ursache jedoch noch nicht aufgeklart werden konnte. Mehr
jahrige Beobachtungen machen eine Obertragung der Krankheit durch Insekten wahr
scheinlich und }assen vermuten, daB die Erkrankung von Viren hervorgerufen werden 
konnte. Es gelang allerdings bisher nicht, Viruspartikeln nachzuweisen oder - nach elek
trophoretischer Auftrennung der Nukleinsauren blattfleckenkranker Pflanzen - Hinweise 
auf die Anwesenheit einer Viroidnukleinsaure zu finden. Da sich die Krankheit zu einem 
for den Maisanbau bedeutsamen Faktor entwickelt hat, werden die Untersuchungen zur 
Klarung ihrer Ursache fortgeftihrt. 

10. Untersuchungen iiber das Resistenzverhalten von Getreide gegeniiber Viren - Investi
gations on the resistance of cereal varieties to some important viruses (Huth, W., in
Zusammenarbeit mit der Genbank der Bundesforschungsanstalt for Landwirtschaft,
Braunschweig-Volkenrode (FAL))

Das barley yellow mosaic virns (BYMV) ist in der Bundesrepublik Deutschland einer der 
gefahrlichsten Krankheitserreger fiir Gerste. Neue Fundorte des Jahres 1981 belegen, dai\ 
das Virus weiter verbreitet ist, a1s zunachst angenommen wurde. In einigen Regionen der 
Bundesrepublik konnen deswegen nur noch BYMV-resistente Wintergerstensorten ange
baut werden. da sonst Ertragsverluste bis zu 50 % auftreten konnen. Da die z. Zt. vorhan-
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denen resistenten Sorten teilweise nicht die iiblichen Anforderungen an Gerstensorten 
erftillen, muB nach weiteren Resistenzquellen gesucht werden, die als Ausgangsmaterial 
for eine Ztichtung neuer Wintergerstensorten herangezogen werden konnen. - 480 Sorten 
von Wintergerste wurden im Berichtsjahr auf ihre Anfalligkeit gegeniiber BYMV gepriift; 
von diesen erkrankten 14 Sorten nicht an der Virose, weitere 13 Sorten wurden partiell 
infiziert, d. h., neben den nicht von BYMV befallenen Pflanzen befanden sich innerhalb 
der Sorten auch viruskranke, und zwar in unterschiedlichen Anteilen. In besonderen Ver
suchen wurde festgestellt, daB die partielle Anfalligkeit dieser Sorten auf ein abweichen
des Resistenzverhalten einiger Llnien zuriickgeftihrt werden kann. 

Das verbreitete Auftreten von barley yellow dwarf virus (BYDV}, das in den letzten Jah
ren wiederholt zum Umbruch von Getreidefeldern geftihrt hatte, gab AnlaB, die Anfallig
keit der Getreidesorten gegeniiber diesem Virus zu i.iberpriifen. In diesem Jahr wurden 41 
Sorten Sommergerste, 88 Sorten Hafer und 71 Sorten Winterweizen getestet; in keiner 
dieser Sorten wurden resistente Pflanzen gefunden. Die durchschnittlichen Ertragsminde
rungen lagen im Vergleich zu gesunden Kontrollen fiir Sommergerste bei 55 %, fiir Hafer 
bei 75 % und fiir Winterweizen bei 26 %. Bei einigen Sorten fi.ihrte der Viiusbefall aber 
zum totalen Ertragsausfall. Das Tausend-Korngewicht der infizierten Pflanzen war bei 
Sommergerste um durchschnittlich 20 % und bei Winterweizen um 7 % vermindert. 

11. Bestandsaufnahme iiber das Vorkommen von Virosen in Leguminosen und Detenni
nierung von Resistenzen in Sorten und Zuchtlinien - Investigations on virus diseases
of legumes and detennination of resistances in cultivars and breeding lines (Rohloff,
H., in Zusammenarbeit mit der Landessaatzuchtanstalt Stuttgart-Hohenheim und
dem Fachbereich Landwirtschaft der Gesamthochschule Kassel)

Die Arbeiten zum Auffinden von Resistenztragern bei der Ackerbohne gegen die fi.ir sie 
wichtigsten drei Viren (bean yellow mosaic virus, BYMV, pea enation mosaic virus, 
PEMVund bean leaf roll virus, BLRV) wurden fortgesetzt. Die Untersuchungen wurden 
durchgefiihrt an Geschwistergruppen von Inzuchtlinien der 3.-4. Generation, die mit 
zwei als rezessiv bekannten Genen (weiBbli.itig und toppless) die typischen Mendelschen 
Spaltungszahlen zeigten. Auf Grund der Infektionshaufigkeiten durch das BYMV und das 
PEMV bei diesen spaltenden Linien ergaben sich Hinweise dafi.ir, daB die Resistenzeigen
schaften gegen diese Viren jeweils durch mindestens zwei rezessive Gene bewirkt werden. 
Durch eine Untersuchung von Kreuzungsnachkommen muB dieser Befund noch iiberpriift 
werden. 

Bei der Ackerbohne wurde auch untersucht, welche Auswirkung die Virosen auf den Er
trag und die Ertragskomponenten haben. Pflanzen, die bis Ende Juli vom BLR V infiziert 
waren, wurden mit solchen Pflanzen verglichen, die bis zum Beginn der Welke keinerlei 
Symptome zeigten. Die kranken Pflanzen hatten einen auf 50 % reduzierten Gesamtertrag 
an Korngewicht; die Zahl der Hillsen war auf fast 60 % reduziert und die Zahl der hillsen
tragenden Nodien auf fast 70 %; die Zahl der Korner pro Hillse war auf 85 % und die Hill
sen pro Nodium auf 80 % vermindert. l..ediglich das Tausendkorngewicht blieb unver
andert. 

12. Virusuntersuchungen an Zierpflanzen - Research on virus diseases of ornamental 
plants (Koenig, Renate und l..esemann, D.-E.)

Die Energieknappheit macht es notwendiger denn je, im Erwerbsgartenbau nur qualitativ 
hochwertiges, d. h. auch virusfreies Jungpflanzenmaterial zu verwenden und zu erzeugen. 
Die Testung auf Virusfreiheit erfolgte bisher bei Nelken ftir das carnation mottle virus 
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1.2 Drechslera-Blattflecke auf Weizen - Drechslera-foafspots on wheat (Nirenberg, Hel-
gard, in Zusammenarbeit mit Reinecke, P., Bayer-1..everkusen) 

An verschiedenen Weizensorten sind seit Jahren im siiddeutschen Raum vielerorts und 
lokal recht massiv gelblichbraune bis braune Blattflecke und vergilbte Blattspitzen festge
stellt worden. Ihre A tiologie war bisher unklar. Durch lsolierungs- und lnfektionsversuche 
konnte nunmehr Drechslera tritici-repentis als Erreger nachgewiesen werden. Der Pilz war 
auch von Kornern zu isolieren. 

1.3 Wurzel- und Stengelgrundfaule an Johanniskraut - Root and collar rot of Hypericum 
perforatum (Gerlach, W., in Zusammenarbeit mit Richter, J ., l.andesanstalt fiir Pflan
zenschutz, Stuttgart) 

lnfektionsversuche mit denim vergangenen Jahr aus weikenden und absterbenderr Johan
niskrautpflanzen isolierten, verschiedenen Pilzarten, die als Erreger der festgestellten Wur
zel- und Stengelgrundfaule in Frage kommen konnten, wurden wiederholt im Gewachs
haus und im Freiland vorgenommen. Dabei erwiesen sich nur Isolate vom Typ Colletotri
chum gloeosporioides als eindeutig pathogen und fiihrten innerhalb weniger Wochen zum 
Absterben infizierter Pflanzen. Bei dem Erreger, <lessen Ubertragbarkeit mit dem Samen 
ebenfalls nachzuweisen war, handelt es sich offenbar um einen auf Hypericum perforatum 
spezialisierten Pathotyp. Zur Vermeidung derart hoher Ausfalle, wie sie bei einigen Betrie
ben in Baden-Wiirttemberg auftraten, kommen ein Wechsel der Anbauflache, Saatgutbei
zung und andere hygienische MaBnahmen in Frage. 

1.4 Rote Wurzelfaule an Erdbeerpflanzen - Red core of strawberry (Krober, H.) 

Nachdem in Siiddeutschland im Erdbeeranbau stellenweise groBere Schaden <lurch die 
Rote Wurzelfaule bekannt geworden sind, wurde auch andernorts in verdachtigen Anlagen 
gezielt nach dem Erreger dieser Krankheit, Phytophthora fragariae, gesucht. Die Untersu
chung entsprechender Einsendungen ergab, daB dieser wichtige Schadpilz nunmehr zu
mindest in Einzelfallen auch im Norden der Bundesrepublik auftritt. 

1.5 Atiologie von Stengelmarknekrose an Tomaten - Etiology of tomato pith necrosis 
Kohn, S., in Zusammenarbeit mit Criiger, G., Institut fiir Pflanzenschutz im Gemiise
bau, Hiirth-Fischenich) 

Aus Stengeln kranker Tomatenpflanzen, bei denen Verdacht auf eine Bakteriose vorlag, 
wurde u. a. Pseudomonas corrugata isoliert. In lnfektionsversuchen konnte dieses Bak
terium als Erreger der aufgetretenen Stengelmarknekrose und Stengelfaule nachgewiesen 
werden. 

1.6 Pseudomonas marginalis als Ursache von Vergilbungen und Blattnekrosen an Spinat 
- Pseudomonas marginalis as a causal agent of turning yellow and leaf necrosis of
spinach (Kohn, S., in Zusammenarbeit mit Handke, S., Bundesforschungsanstalt fiir
gartenbauliche Pflanzenziichtung, Ahrensburg)

Spinatpflanzen der Sorte ,Wi Remona', die im August ausgesat worden waren, zeigten in 
den Herbstmonaten van unten nach oben fortschreitende Vergilbung und Nekrose der 
Blatter. Aus derartig erkrankten Pflanzen konnte Pseudomonas marginalis isoliert werden. 
In Pathogenitatsversuchen an Spinatpflanzen der Sorte ,Monopa' verursachten solche 
Bakterien-Isolate entsprechende Krankheitssymptome. 
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1.7 Diagnostische Untersuchungen an Pflanzen mit Verdacht auf Mykoplasmainfektion 
- Diagnostic investigations on plants with suspected mycoplasma-infection (Petzold,
H. und Marwitz, R.)

hn Berichtsjahr wurden dem Institut Proben von Obstgeholzen, wie zwei Rubus-Arten 
und Apfel mit Gummiholzinfektion, sowie von verschiedenen Zierpflanzenarten, u. a. 
Hortensien, Primu/a-Hybriden und Anemone, mit Verdacht auf Mykoplasmabefall zur 
Diagnose zugesandt. Positive Befunde ergaben sich licht- wie elektronenmikroskopisch 
bei beiden Rubus-Arten und wie in den Vorjahren bei den Primu/a-Hybriden. Bei Anne
mone war in wenigen Fallen nur der lichtmikroskopische Befund positiv. 

1.8 Atiologie von Blattvergilbung an Areaz-Palmen - Etiology of a leaf yellowing disease 
of Area, palms (Marwitz, R. und Petzold, H., in Zusarnmenarbeit mit Srinivasan, N., 
Kamataka, lndien) 

Die wirtschaftlich bedeutsame Areca-Palme (BetelnuBpalme) leidet in Karnataka, Indien, 
unter einer schweren Vergilbungskrankheit, die der ,,Todlichen Vergilbung" der Kokos
palme ahnelt. Als Erreger wurden Viren oder Mykoplasmen, aber auch nichtparasitare 
Ursachen vermutet, ohne daB eine schliissige Beweisfilluung gelang. Unsere bisherigen 
fluoreszenzmikroskopischen Untersuchungen auf MLO lieBen keine eindeutige Unter
scheidung der Phloemfluoreszenz von krankem bzw. gesundem Material zu. Deshalb wer
den die Untersuchungen unter Einbeziehung des Elektronenmikroskops fortgesetzt. 

2. Forschungen iiber die Biologie und Taxonomie phytopathogener Mikroorganismen
und iiber die von ihnen vemrsachten Pflanzenkrankheiten

2.1 Biologische und physiologische Differenziemng von Pseudocercosporella herpotri
choides - Biological and physiological differentiation of Pseudocercosporella herpo
trichoides (Nirenberg, Helgard) 

Die im vergangenen Jahre festgestellten biologischen Unterschiede zwischen Pseudocer
cosporella herpotrichoides var. herpotrichoides und var. acuformis sowie Ps. anguioides 
und Ps. aestiva wurden in einem Freilandversuch mit kiinstlich inokulierten Winterwei
zen (,Jubilar', ,Topfit'), Wintergerste (,Vogelsangergold') und Winterroggen (,Caro kurz') 
tiberpriift. Auch dabei bestatigte sich das unterschiedliche Verhalten der Erreger gegen
tiber den verschiedenen Getreidearten. 

Versuche zur weiteren physiologischen Differenzierung wurden durch Wachstumstests bei 
verschiedenen Benomylkonzentrationen und Zuckem in unterschiedlichen Konzentratio
nen erganzt. 

2.2 Morphologische und biologische Oberarbeitung der in Deutschland vorkommenden 
Drechslera-Arten - Morphological and biological revision of Drechslera species 
occurring in Germany (Nirenberg, Helgard) 

Die Gattung Drechslera (frillier Helminthosporium) enthalt viele auch bei uns vorkommen
de Krankheitserreger an Getreide- und Graserarten. Sie konnten durch Hg-haltige Beiz
mittel bisher meist ausreichend bekampft werden. Infolge veranderter Pflanzenschutz
und KulturmaBnahmen zeichnet sich ein verstarktes Auftreten dieser Schadpilze ab. Es 
wird daher ein einfacher Bildftihrer als Hilfe fur eine moglichst rasche und sichere Be
stimmung der einzelnen Arten erstellt. Daftir werden u. a. Erhebungen iiber Verbreitung 
und Befallsstarke durchgeftihrt und lnfektionsversuche zur Losung taxonomischer Fragen 
wie bei den an Gerste pathogenen D. teres, D. teres f. maculata und D. tuberosa unter
nommen. 
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2.3 Charakterisierung und Beurteilung von Arten der Gattungen Phytophthora und 
Pythium - Characterization and critical examination of Phytophthora and Pythium 
species (Krober, H.) 

hn Verlauf eines Zeitraums von etwa 30 Jahren wurden hier Tausende von Kulturen der 
phytopathologisch besonders wichtigen Pilzgattungen Phytophthora und Pythium isoliert, 
die insgesamt 16 bzw. 24 verschiedenen Arten und Varietaten angehoren. Bei vergleichen
den Untersuchungen zunachst an den Phytophthora-Isolaten erwiesen sich bei einigen 
Vertretern die morphologischen und physiologischen Merkmale mit den Originalbeschrei
bungen als nahezu tibereinstimmend, bei anderen jedoch als betrachtlich variabler. In 
mehreren Fallen spricht die erhebliche Variabilitat morphologischer Merkmale fur die 
Aufhebung der Eigenstandigkeit von Variefaten. Die einwandfreien Arten und Varietaten 
sollen mit ihren charakteristischen Merkmalen tibersichtlich beschrieben und abgebildet 
werden mit dem Ziel, auch weniger Erfahrenen eine rasche und sichere Bestimmung, vor 
allem der als Erreger von Pflanzenkrankheiten oft sehr bedeutenden Vertreter, zu ermog
lichen. 

2.4 Untersuchungen iiber die Ursache von Autofluroeszenzerscheinungen in den Siebzel
len des Phloem; beim Nachweis von MLO - Studies on the cause of autofluorescence 
in the sieve tubes for the detection of MLO (Petzold, H. und Marwitz, R.) 

Die Ursache der Autofluoreszenz im Phloem an Handschnittmaterial MLO-infizierter 
Pflanzen ist unbekannt. Zur Klarung dieser diagnostisch wichtigen Erscheinung wurden 
nach konventioneller histologischer Technik hergestellte Gewebeschnitte von verschiede
nen Wirtspflanzen und Wirtspflanzenbereichen mit unterschiedlichen MLO-Krankheiten 
fluoreszenzmikroskopisch untersucht. Es zeigte sich, da.B auch hier die Fluoreszenzer
scheinungen erhalten blieben, sich bei einigen Fixationsrnitteln sogar verstarkten und so
mit eine gute Differenzierung zwischen gesundem und krankem Material erlaubten. Da 
nach Zerstorung oder Abbau der Nucleinsauren diese Fluoreszenz nicht verandert wurde, 
scheiden diese als Ursache der Fluoreszenz aus und es mtissen wohl andere MLO-eigene 
Stoffe hierftir verantwortlich sein. 

2.5 Untersuchungen iiber die mogliche mechanische Ubertragung der ,,big-bud"-Krank
heit bei So/anum marginatum - Investigations on a possible mechanical transmission 
of the big bud disease of Solanum marginatum (Marwitz, R. und Petzold, H.) 

Das in Kulturen von Solanum marginatum festzustellende Verbreitungsmuster kranker 
Pflanzen legt den Verdacht nahe, da.B innerhalb eines Bestandes Neuinfektionen mog
licherweise durch die Verwendung von Schneidewerkzeugen bei KulturmaBnahmen ver
ursacht werden. Umfangreiche Gewachshausversuche hierzu ergaben bislang keinerlei An
halt for eine derartige Dbertragungsmoglichkeit. Da auch Samentibertragbarkeit auszu
schlieBen ist, mtissen dafor andere Ursachen wie tierische Vektoren angenommen werden. 

3. Forschungen zur Methodik des Nachweises, der Isolierung, Kultur, Differenzierung
und Konservierung von phytopathogenen Mikroorganismen

3.1 Ein Biotest zum Nachweis von Corynebacterium fascians - A bioassay for detection 
of Corynebacterium fascians (Kohn, S.) 

Bei der Anwendung eines 1972 entwickelten Biotests zum schnellen und routineartigen 
Nachweis von Corynebacterium fascians sind u. a. dadurch Schwierigkeiten eingetreten, 
daB einige der seinerzeit als geeignet ermittelten Erbsensorten nicht mehr erhaltlich sind. 
Das Verfahren wurde daher tiberarbeitet und verbessert. Als Substrat wurde ,,Perlite" 
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durch Filterpapier ersetzt und die lnfektion erfolgte durch unterschiedlich langes Ein
quellen in Bakteriensuspensionen von 103 

- 104 Keime/ml. Von den auf ihre Empfind
lichkeit gepri.iften Sorten ,Vorbote', ,Sperlings Salout', ,Obvita', ,Winfrida' und ,Frivita' 
erwies sich ,Vorbote' als die empfindlichste. Die Symptonie zeigten sich am deutlichsten 
an den 3 Stunden eingequollenen und auf Filterpapier ausgelegten Erbsen. 

3.2 Versuche zur Eignung von Triphenyltetracoliumchlorid (TTC)-Medien als Selektiv
nahrboden ftir Erwinia-Arten - Tests regarding the aptitude of triphenyltetracolium
chloride (TTC)-media for selection of Erwinia species (Kohn, S.) 

Auf der Suche nach Selektiv-Nahrboden zur Isolierung und zum Nachweis bestimmter 
pflanzenpathogener Erwinia-Arten wurden u. a. TTC-haltige Medien auf ihre Brauchbar
keit getestet. Alie 40 dabei verwendeten Bakterien-Isolate, die 12 verschiedenen Arten der 
Gattungen Erwinia, Pseudomonas und Xanthomonas angehorten, bildeten auf den 3 ge
pri.iften Medien rotgefarbte Kolonien. TTC-haltige Nahrboden ermoglichen daher keine 
Selektion von Erwinia-Arten. 

3.3 Vorkommen von unbekannten Mikroorganismen in Diinnschnitten von Pflanzenma
terial zur Elektronenmikroskopie - Occurrence of unknown microorganisms in thin 
sections of plant material for electron microscopy (Petzold, H. und Marwitz, R.) 

Bei der Bearbeitung von Einsendungen schon fixierten, aber noch nicht eingebetteten 
Pflanzenmaterials zur Untersuchung auf MLO im Elektronenmikroskop konnen unbe
kannte Mikroorganismen beobachtet werden. Auf Grund des Befallsmusters in den Gewe
ben sowie der Nichtreaktion der Zellen und ihrer Organellen sind die beobachteten, ver
mutlich kernlosen aber hyphenartig wachsenden Organismen nicht mit Pflanzenkrankhei
ten in Beziehung zu bringen, sondern stellen Verunreinigungen dar. Sie werden verursacht 
durch zu lange Lagerung der Gewebeproben in Puffer- bzw. Fixationsmedien. Diese Mi
kroorganismen wurden zuerst bei Einsendungen von schon fixiertem Material aus tropi
schen Landem beobachtet, konnen aber auch beim Aufbewahren von fix.iertem Material 
im Ki.ihlschrank zwecks spaterer Einbettung auftreten. Ahnliche Verunreinigungen wur
den in ji.ingster Zeit an anderer Stelle in menschlichem Biopsiematerial gefunden, das in 
Kakodylatpuffer aufbewahrt war. 

3.4 Dreifachfarbung zum verbesserten fluoreszenzmikroskopischen Nachweis von MLO 
im Phloem infizierter Pflanzen - A triple staining for the improved fluorescence 
microscopical detection of MLO in the phloem of diseased plants (Petzold, H_ und 
Marwitz, R.) 

Der lichtmikroskopische Nachweis von MLO erfordert genaue Kenntnisse iiber den histo
logischen Aufbau des GefaBsystems, insbesondere des Phloems der zu untersuchenden 
Wirtspflanze, die allerdings nicht imrner gegeben sind. Das Erkennen des Phloembereiches 
und sein genaues Studium bei Befall mit MLO konnen durch eine einfache und schnell 
durchfiihrbare Dreifachfarbung zur Fluoreszenzmikroskopie erleichtert werden. Sie er
moglicht die farblich unterschiedliche Darstellung von Kallose, Zellwanden und Nuclein
saure. Die Farblosung besteht aus Fluorochromen, die fiir Nucleinsaure und Kallose spezi
fisch sind, und einem optischen Aufheller. Bei der Auswertung kann for alle Farbstoffe 
eine gleiche Erregerlicht-Filterkombination verwandt werden. Fiir spatere Vergleichsun
tersuchungen ist die Herstellung von Dauerpraparaten moglich. 
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3.5 Vergleich der DIENES-Farbung mit der Autofluoreszenzmethode fiir den Nachweis 
von Infektionen mit ptlanzenpathogenen Mykoplasmen (MLO) - A comparison bet
ween the DIENES staining and the autofluorescence method for the detection of in
fections by plant pathogenic mycoplasmas (MLO) (Marwitz, R. und Petzold, H.) 

Wegen des Mangels an einfachen, auch in der Praxis durchfohrbaren lichtmikroskopischen 
MLO-Nachweisverfahren schien es sinnvoll, die 1979 von DEELEY und Mitarbeitem mit 
Erfolg verwendete Farbemethode nach DIENES an einer gri:iBeren Zahl von MLO-Krank
heiten auf verschiedenen Wirtspflanzen zu erproben. Zusatzlich wurden die Ergebnisse 
mit denen der einfachsten fluoreszenzmikroskopischen Methode (Autofluoreszenz) ver
glichen. Hierbei zeigte sich in zahlreichen Fallen eine Brauchbarkeit beider Methoden. In 
einigen Fallen versagte allerdings die DIENES-Farbung oder sie lieB keine eindeutige Un
terscheidung in der Farbreaktion zwischen kranken und gesunden Proben zu. In solchen 
Fallen sollten andere lichtmikroskopische Verfahren zur Absicherung herangezogen wer
den. 

4. Resistenzverhalten von Kulturpf lanzen gegeniiber pilzlichen Krankheitserregem

4.1 Resistenzpriifung von Spinatsorten gegeniiber Falschem Mehltau - Testing of the 
resistance of new cultivars of spinach against downy mildew (Kri:iber, H., in Zusam
menarbeit mit dem Bundessortenamt, Hannover) 

Im Berichtsjahr wurden 9 beim Bundessortenamt angemeldete Neuziichtungen und 2 
Standardsorten zum Vergleich auf Resistenz gegeniiber den Rassen l ,  2 und 3 von Pero
nospora farinosa. f. sp. spinaciae gepriift, auBerdem 47 Sorten aus friiheren Jahren zur 
Wiederholung gegeniiber der Rasse 1. 

Von den Neuziichtungen erwiesen sich S Sorten gegeniiber den Rassen 1 und 2 als resi
stent, gegeniiber der Rasse 3 aber als anfallig, 1 Sorte hingegen als resistent gegeniiber den 
Rassen 1 und 3 und als anfallig gegeniiber Rasse 2. Die restlichen 3 Neuziichtungen waren 
gegeniiber allen 3 vorkommenden Rassen des Pilzes anfallig. 

Institut fiir Nematologie in Miinster mit AuBenstelle Elsdorf/Rhld. 

Im Rahmen der Amtshilfe for das Bundessortenamt wurden 6 Olrettich-Zuchtstamme auf 
Resistenz gegen Heterodera schachtii und 2 Hafer-Zuchtstamme gegen H avenae. Patho
typen A und C, gepriift. Bei Kartoffeln wurden 32 Zuchtstamme gegen Globodera rosto
chiensis Pathotyp Ro l gepriift, 16 Stamme gegen Ro l und RoS, 2 Stamme gegen Rol, 
RoS und gegen G. pallida Pathotyp Pa2. 

In Zusammenarbeit mit dem MPI for Ziichtungsforschung wurde an 374 Kartoffelzucht
linien die Resistenz gegen G. pallida Pa2 und Pa3 untersucht. und in Zusammenarbeit mit 
der deutsch-niederlandischen Genbank an Samlingen von 103 verschiedenen Herkiinften 
siidamerikanischer Wild- und Primitivformen der Kartoffel die Resistenz gegen G. pallida 
Pa2. 

AuBer den in den folgenden Forschungsberichten dargestellten Untersuchungen wurden 
folgende Themen noch mit besonderem Nachdruck bearbeitet: Entwicklung einer geeig
neten Methodik zur Resistenzpriifung gegeri Riibennematoden; Nematoden als Ursache 
von Koniferenwelke; Vererbung der Pathogenitat bei Ditylenchus dipsaci; Nematoden
schaden an Mais; Verfahren zur Erfassung von Heterodera schachtii. 
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1. Untersuchungen an Getreide- und Griisenystennematoden - Studies on grass and ce-
real cyst nematodes (Sturhan, D.)

Eine Bestimmung von zystenbildenden Nematodenarten anhand von Zystenmerkmalen 
ist infolge stark gestiegener Zahl beschriebener Arten heute vielfach nicht mehr mog
lich. I..arven des zweiten Entwicklungsstadiums weisen dagegen haufig weit verlaBlichere 
diagnostische Kennzeichen auf. Ein auf I..arvenmerkmalen basierender Bestimmungs
schli.issel wurde erarbeitet, der eine Identifizierung der an Getreide und Grasem parasitie
renden Heterodera- und Punctodera-Arten Europas sowie deren Unterscheidung von an
deren Heteroderiden-Arten erlaubt. Eine sichere Artbestimmung ist insbesondere beim 
Artenkomplex H. avenae/H. mani, zu dem offensichtlich noch einige unbeschriebene 
Arten gehoren, haufig schwierig bzw. zur Zeit nicht moglich. 
In der Bundesrepublik wurden bisher die folgenden Getreide- und Graserzystennemato
den gefunden: Das Haferzystenalchen, H. avenae (mit der in morphologischen Merkmalen 
abweichenden ,,Rasse 3 .. von noch unsicherem Art status), die an Getreide und Grasern 
parasitierenden Arten H. hordecalis und H. bifenestra, sowie die Graserzystenalchen H. 
mani, H. iri und Punctodera punctata. Als Getreideparasiten kommen auBerdem eine 
eventuell mit H. arenaria identische Art sowie eine H. mani ahnelnde Form vor. Die mei
sten Arten sind im Bundesgebiet weit verbreitet. In Ackerboden dominiert nach den Be
funden bundesweiter eigener Erhebungen H. avenae mit 93 % aller Nachweise, wahrend 
in Grasland und anderen Biotopen die tibrigen Arten mit insgesamt 78 % aller Nachweise 
weit starker vertreten sind. 
H. hordecalis und H. bifenestra spielen in der Bundesrepublik als Getreideschadlinge of
fensichtlich keine Rolle. Besondere Bedeutung, vor allem im Hinblick auf Zlichtung und
Anbau nematodenresistenter Getreidesorten, dtirfte dagegen dem Nachweis vermutlich
noch unbeschriebener Heterodera-Arten zukommen, deren sichere Identifizierung und
Unterscheidung von H. avenae und H. mani zur Zeit noch nicht moglich sind. Beobach
tungen in anderen europaischen Llindem deuten darauf hin, daB bestimmte dieser ,,For
men" H. avenae-resistente Getreidesorten zu befallen vermogen.

2. Untersuchungen zur Biologie und Pathogenitat virusiibertragender Nematoden an Re
hen - Studies on the biology and pathogenicity of virus transmitting nematodes on
grapes (Weischer, B.)

Xiphinema index, Ubertrager des weltweit verbreiteten grapevine-fanleaf-Virus, ist eine 
der wirtschaftlich wichtigsten Nematodenarten an Reben. Samtliche in der Bundesre
publik angebauten Sorten der echten Weinrebe (Vitis vinifera) sind anfiillig. Die Nemato
den sammeln sich in Gruppen an den Wurzelspitzen und hemmen deren Wachstum <lurch 
ihre Saugtatigkeit. An den als resistent gegen diese Nematoden geltenden Reben V. can
cicans und V. arizonica sind Schadigung der Wurzeln und Vermehrung der Nematoden 
geringer. Auch das Verhalten ist etwas verandert. Das gilt ebenso ftir Vitis solonis, die 
nicht nur gegen X index resistent sein soil, sondem sich bereits als hochresistent gegen 
Wurzelgallennematoden der Gattung Meloidogyne in der Praxis bewahrt hat. Ihre Re
sistenzeigenschaften konnen aber eine Virustibertragung <lurch X. index nicht verhindem. 

3. Untersuchungen zur Charakterisierung der in der Bundesrepublik vorkommenden
Pathotypen der Kartoffelnematoden - Investigations on the classification of patho
types of potato cyst-nematodes occurring in the Federal Republic of Germany (Rum
penhorst, H.J. in Zusammenarbeit mit Stegemann, H., Biochemie)

Die Bestimmung der Art- und Pathotypenzugehorigkeit von Feldpopulationen der Kartof
felnematoden Globodera rostochiensis und G. pallida ist Voraussetzung ftir einen fachge-
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rechten Anbau resistenter Kartoffelsorten auf befallenen Flachen. Die Pathotypenbestim
mung kann z. Zt. nur mittels eines zeit- und arbeitsaufwendigen Wirtstests durchgeflihrt 
werden, der den Anforderungen der Praxis immer weniger gerecht wird. In Routineun
tersuchungen ist auch die Artunterscheidung anhand morphologischer Merkmale schwie
rig. Daher wurde nach einem schneller und sicherer arbeitenden, biochemischen Verfah
ren gesucht. Elektrophoretische Analysen der Proteinextrakte aus Zysten unterschied
licher Art- und Pathotypenzugehorigkeit zeigten, da8 eine Artunterscheidung leicht 
und sicher moglich ist und zwar schon mit der einfachen Polyacrylamidelektrophorese 
(PAGE). Untersuchungen an einigen Mischpopulationen von G. rostochiensis und G.
pallida zeigten, da8 mit einem empfindlicheren Nachweisverfahren (Poro PAGE) auch die 
gleichzeitige Anwesenheit beider Arten erkannt werden kann. Zu klaren ist noch die Frage 
nach der untersten Nachweisgrenze for die jeweils am schwachsten vertretene Art. Ver
gieichsuntersuchungen mit ein- und zweidimensionalen Methoden zeigten, da� eine Un
terscheidung von Pathotypen einer Art mit den liblichen eindimensionalen Verfahren 
noch unsicher, wenn nicht unmoglich ist. Ftir die gebrauchlichen Methoden sind die Un
terschiede im Proteinmuster der verschiedenen Pathotypen offenbar zu gering. Zweidi
mensionale Trennungen lieferten deutlicher differenzierte Fleckenmuster ftir die unter
suchten Pathotypenpopulationen. Die hier feststellbaren Unterschiede sind aber immer 
noch sehr gering und mtissen auf ihre Reproduzierbarkeit und vor allem ihre Spezifitat 
noch eingehend untersucht werden. 

4. Physiologie der Wirt-Parasitbeziehungen bei pflanzenschadigenden Nematoden - Phy-
siology of host-parasite relationships in  plant parasitic nematodes (Rumpenhorst, H.J.)

Es wurden elektronenmikroskopische Untersuchungen an der <lurch den Kartoffelnemato
den Globodera rostochiensis in Kartoffelwurzeln induzierten Synzytienursprungszelle 
(ISC) durchgefohrt. Im mitochondrien- und plastidenreichen Cytoplasma der ISC fin
den sich in der Niihe der Saugstelle Bereiche mit sehr dichtem endoplasmatischen Reti
kulum (ER), die frei von Plastiden und Mitochondrien sind. In sie eingelagert sind Bruch
stlicke von Saugrohrchen aus verfestigtem Nematodenspeichel, die verstreut auch in ande
ren Bereichen der ISC zu finden sind. Das Lumen der ,,Rohrchen" ist von Cytoplasma
strukturen durchsetzt. An der Peripherie der ER-dichten Zonen treten kugelige Gebilde 
von sehr hoher Dichte auf. Sie sind wahrscheinlich mit den Strukturen identisch, die bei 
einem ganz anderen Nematoden ( Rotylenchulus reniformis) dicht um Speichelabsonde
rungen (Saugrohrchen) herum gefunden wurden, ebenfalls in Verbindung mit ahnlich 
dichtem ER. Es liegt daher der Schlu8 nahe, da8 die beobachteten ER-reichen Bereiche 
eine Folge von Saugphasen reprasentieren. In gro8er Zahl wurden Mikrotubuli in der ISC 
gefunden. Teils ungeordnet, teils in strahlenformiger Formation dokumentieren sie die 
au8erordentliche Syntheseleistung der Synzytienzellen. 

5. Untersuchungen zur Populationsdynarnik des Riibennematoden, Heterodera schachtii,

unter modernen Anbaubedingungen - Studies on the population dynamics of the
sugar beet nematode, Heterodera schachtii, under modern cropping regimes (Thiele
mann, Rosmarin und Millier, J.)

Die Ztichtung nematodenresistenter Zuckerrliben ist au8erst schwierig, und mit anbau
wlirdigen Sorten ist in naher Zukunft nicht zu rechnen. Es wird deshalb versucht, <lurch 
den Einsatz resistenter Zwischenfriichte aus der Familie der Kreuzbliitler die Verseuchung 
mit Heterodera schachtii zu verringem. Im Berichtsjahr wurden mehrere Olrettichsorten 
und -zuchtlinien auf ihre Resistenz hin gepriift. Bei Einsatz unterschiedlicher Prlifbedin
gungen zeigte sich. dall, der gemessene Resistenzgrad von verschiedenen Umweltfaktoren 
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abhangig ist. Von besonderer Bedeutung sind Bodentemperatur und -feuchtigkeit, Vege
tationsdauer und die Aktivifat pilzlicher Parasiten der Nematoden. In GefaBversuchen war 
die Nematodenvermehrung bei allen Priifgliedern im allgemeinen gro8er als unter Feldbe
dingungen. Untersuchungen an zwei Sorten zur Entwicklung neuer Zysten in verschiede
nen Bodenhorizonten zeigten, daB eine Vermehrung besonders in den oberen 20 cm zu 
erwarten ist. In tieferen Schichten (untersucht bis 50 cm) nimmt die Ausbildung neuer 
Zysten stetig ab. Anzeichen for sortenbedingte Unterschiede in verschiedenen Bodenhori
zonten ergaben sich nicht. 
Fi.ir eine sichere Interpretation der in GefaBversuchen gefundenen Daten sind Vergleiche 
mit Feldversuchen an unterschiedlichen Standorten erforderlich, damit eine geeignete 
Methodik bei der Resistenzpriifung entwickelt werden kann. 

6. Parasiten und Feinde ptlanzenparasitiirer Nematoden und ihr Einflu6 auf die Popula
tionsdynamik - The influence of nematode parasites on the population dynamics of
plant parasitic nematodes (Muller, J.)

Untersuchungen auf dem Versuchsfeld in Munster lassen erkennen, dall, sowohl Haferzy
stennematoden, Heterodera avenae, als auch Riibenzystennematoden, Heterodera
schachtii, regelmaBig von parasitaren Pilzen befallen werden. Diese Parasiten gehoren ver
schiedenen Arten an, von denen Verticillium chlamydosporium die gro8te Bedeutung zu
kommt. - Durch Ermittlung des Parasitierungsgrades wurde versucht, den Einflu6 der 
Pilze auch quantitativ zu erfassen. Der Antell befallener Nematoden lag dabei in der Gro
Benordnung von 10 % bis 40 % der Gesamtpopulation. Solche Daten sind jedoch nur eine 
Momentaufnahme, sie geben wenig Aufschlu6 iiber die langfristige Bedeutung der Pilze. 
Mehr Information zu dieser Frage konnte durch wiederholte Behandlung des Bodens mit 
Fungiziden gewonnen werden. 1n einem Versuch mit der for Heterodera schachtii anfalli
gen Olrettichsorte ,Siletina' war die Vermehrung des Nematoden bei Fungizidbehandlung 
dreimal so hoch wie in den Kontrollflachen. Der Parasitierungsgrad lag in unbehandeltem 
Boden bei 23 % und ging durch Fungizidgaben auf 15 % zuriick. Da die pilzlichen Parasi
ten in diesem Versuch nur teilweise ausgeschaltet werden konnten, diirfte ihr Einflull, auf 
die Nematodenpopulation noch gro&r sein, als bier festgestellt wurde. - 1n einem inte
grierten Pflanzenschutzsystem kommt solchen nati.irlichen Begrenzungsfaktoren der para
sitaren Nematoden eine entscheidende Bedeutung zu. Es ist zu priifen, ob Parasiten und 
Feinde dJr Nematoden durch KulturmaBnahmen gefordert werden konnen. In weiteren 
Versuchen soil insbesondere die Frage geklart werden, ob durch den Einsatz von Fungi
ziden als Pflanzenschutzmittel indirekt die Verseuchung mit Nematoden verstarkt wird. 

7. Endoparasitiire Pilze als Parasiten an Phytonernatoden - Endoparasitic fungi as para-
sites of phytonematodes {Diirschner, Ulrike)

Die Untersuchungen beschaftigen sich mit Endoparasiten, die im Boden bewegliche Ne
matodenstadien angreifen, und iiber deren Bedeutung als Antagonisten von Nematoden 
wenig bekannt ist. Untersucht wurden Haufigkeit, Verbreitung und Wirtspezifitat endo
parasitarer Nematodenpilze aus landwirtschaftlich genutzten Boden. Insgesamt wurden 
sieben verschiedene Endoparasiten isoliert. 1n einer Bodenprobe lassen sich meist 1 - 3 
verschiedene Arten nachweisen. Praktisch iiberall findet man Harposporium sp., die aber 
nur saprobiontisch lebende Nematoden befallen konnen. Wahrend einige Flachen eine 
gleichmaBige Verteilung der Endoparasiten zeigten, wurde an einem anderen Standort 
bereits bei 50 cm Distanz eine andere Artenzusammensetzung festgestellt. Der Befalls
grad lag im Freiland immer unter 1 %. Da parasitierte Tiere aber einer schnellen Zerset-

H67 



zung unterliegen und dann nicht mehr nachweisbar sind, ist ein groBerer EinfluB im Laufe 
einer Vegetationsperiode zu erwarten. 

Es wurden die Wirtskreise von Haptoglossa heterospora, H. zoospora, Nematoctonus 
leiosporns, Cephalosporium balanoides und Meria coniospora untersucht. Eine Myzocy
tium sp., die nur selten auftrat, lieB sich nicht in Kultur nehmen und fiel daher fiir diese 
Versuche aus. Als potentielle Wirte wurden zwei Vertreter der Ordnung Rhabditida (Pana
grellus redivivus, Rhabditis sp.), fiinf Nematodenarten der Ordnung Tylenchida ( Aphelen
chus avenae, Aphelenchoides ritzemabosi, Heterodera schachtii, Pratylenchus penetrans, 
Ditylenchus triformis) und Xiphinema index (Ordnung Dorylaimida) angeboten. 

Keinem der Endoparasiten gelang eine Infektion an X. index. M coniospora parasitierte 
nur A. avenae und die beiden Rhabditiden. Alle iibrigen Pilze wiesen ein sehr weites Wirts
spektrum auf, das samtliche im Versuch verwendeten Rhabditiden und Tylenchiden um
faBte. 

Ein GroBteil der wfrtschaftlich wichtigen pflanzenparasitaren Nematoden gehort in die 
Ordnung Tylenchida. Damit besteht die Moglichkeit, daB die Endoparasiten H. hetero
spora, H. zoospora, N leiosporns und C. balanoides, die alle angebotenen Tylenchiden 
parasitierten, wichtige Antagonisten von Phytonematoden im Boden sind., 

8. EinfluB der Bekampfung auf die Populationsdynamik des Bisam, Ondatra zibethicus -
Influence of control on the population dynamics of the Musk-rat, Ondatra zibethicus

{Pelz, H.J.)

Der zu Anfang dieses Jahrhunderts nach Europa eingeschleppte Bisam hat sich inzwischen 
iiber die ganze Bundesrepublik verbreitet und die geeigneten l.ebensraume (Ufer von Ge
wassem) besiedelt. Er ist somit zu einem festen Bestandteil der heimischen Fauna gewor
den. Bisamfrei sind lediglich noch einige Kreise in Siidwiirttemberg, sowie Nordschleswig. 
Schaden entstehen vor allem durch die Wiihltatigkeit des Bisam in den Uferbefestigungen. 

Ein Vergleich der Siedlungsdichte im Bundesgebiet auf der Grundlage der Fangzahlen des 
amtlichen Bekampfungsdienstes zeigte, daB sich die Fangzahlen im Binnenland bei 0,5 
bis 5 Tieren pro km2 einpendeln, wahrend in den wasserreichen Marsch- und Moorgebie
ten der Kiistenregionen die Fangzahlen immer noch ansteigen und Werte von mehr als 20 
gefangenen Tieren pro km2 in einzelnen Kreisen erreicht werden. 

Uber die Auswirkung der Bekampfung auf Bisampopulationen gibt es bisher nur Vermu
tungen. Es wird angenommen, daB es mit Hilfe des derzeitigen Bekampfungssysterns ge
lingt, die Schaden gering zu halten und einen weiteren Anstieg der Populationsdichte zu 
verhindern. Einen wesentlichen Antell an der festgestellten Stagnation der Fangzahlen im 
Binnenland konnte jedoch auch die inzwischen erfolgte vollstandige Besiedlung des ver
fiigbaren Lebensraumes haben. Eine Stabilisierung der Fangzahlen deutlich unterhalb des 
Maximalwertes scheint lediglich im Bereich der Pflanzenschutzamter Saarbriicken und 
Karlsruhe gegeben zu sein. 

Im Friihjahr 1980 begonnene Untersuchungen im Raum Munster sollen zeigen, wie sich 
unterschiedliche Intensifat der Bekampfung auf Siedlungsdichte, Wanderungsverhalten, 
Reproduktion und das AusmaB der Uferschaden auswirkt. 

Institut fiir Resistenzgenetik in Griinbach 

Neben den spezifisch resistenzgenetischen Arbeiten werden Forschungsprogramme, die 
aus der friiheren Arbeitsrichtung des lnstituts folgen, zu Ende gefiihrt. (Das Institut fiir 
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Resistenzgenetik gehorte bis September 1980 als Institut for Pflanzengenetik zur Gesell
schaft for Strahlen- und Umweltforschung mbH). 

Diese umfassen in erster Linie die Selektion von qualitatsverbesserten Gerstenstammen im 
Rahmen eines Programms zur koordinierten Forschung auf dem Gebiet EiweiBgehalt und 
EiweIBqualitat von Nutzpflanzen mittels nuklearer Techniken. Hier wurden bei Sommer
gerste nach Auslese in den Generationen M3 - M7 120 Stamme in Leistungsprtifungen 
zweijahrig getestet. Die besten Stamme liegen im Vergleich zum Elternstandard bei glei
chem Ertrag im Proteingehalt um 15 - 20 % hoher (Walther, H.). 

Ferner wurden Nacktgerstekreuzungen und Genbankmaterial der Gerste auf Druschfestig
keit und Auswuchsresistenz ausgelesen. Dabei wird versucht, anstelle des bisher ange
wandten aufwendigen Druschtests, indirekte Selektionsparameter zu finden; Die Prtifung 
auf Auswuchsresistenz von Roggeninzuchtlinien wurde in einer Feuchtkammer durchge
fiihrt und dabei eine Anzahl Linien ausgelesen, die weniger auswuchsgefahrdet sind (Zi.ich
ner, S.). 

Parallel zu den zu Ende zu fiihrenden Arbeiten wurde 1981 das zuktinftige Forschungs
programm formuliert und mit seiner praktischen Umsetzung begonnen. Als Auswahlkri
terien dienten dazu a) die Wtinsche der Praxis, b) die im lnstitut for Resistenzgenetik 
wahrend der tlbergangsphase bereits begonnenen Resistenzuntersuchungen, c) die Mog
lichkeiten zur thematischen Anbindung an andere Forschungsinstitute der Biologischen 
Bundesanstalt und schlieBlich d) Lucken in der jetzigen chemisch orientierten Krank
heitsbekampfung mit dem Schwerpunkt bodenburtige Erreger und Virosen. Im Rahrnen 
dieser Zielrichtungen werden zunachst zwei Komplexe bearbeitet: zum einen grundle
gende Untersuchungen zur Methodik des Resistenzaufbaus, zum anderen Versuche zum 
Aufbau spezifischer Resistenzen. 

1. Methodische Untersuchungen im Rahmen des Resistenzaufbaues - Methodological
studies on the production of resistances

1.1 Einsatz von Zell- und Gewebekulturtechniken zum Resistenzaufbau bei der Kartoffel 
- Application of cell- and tissue culture techniques in resistance breeding programs
of potato (Wenzel, G., in Zusammenarbeit mit Uhrig, H., Max-Planck-Institut for
Ztichtungsforschung, Koln-Vogelsang)

Seit der Entdeckung der Moglichkeit, funktionelle Pflanzen aus einzelnen Zellen regene
rieren zu konnen, werden an diese Technik enorme Erwartungen gekntipft, vor allem un
ter dem Aspekt der Nutzpflanzenverbesserung. Bei der Kartoffel ist die Regeneration 
von unreifen Pollenkornern (Mikrosporen) und von wandlosen Zellen (Protoplasten) 
reproduzierbar moglich - zumindest fur bestimmte Genotypen. In den letzten Jahren 
wurde ein Ztichtungsweg entwickelt, auf dem Resistenzprobleme <lurch den kombinierten 
Einsatz solcher Reagenzglastechniken mit den klassischen Verfahren gelost werden sol
len. Bei diesem Verfahren wird die Produktion von Dihaploiden aus Tetraploiden, Mikro
sporen-Kultur (auch Antherenkultur genannt) und Verschmelzung von Protoplasten 
(somatische Hybridisierung) kombiniert eingesetzt. Die Sequenz ist dabei zunachst eine 
schrittweise Reduzierung der Kartoffelchromosomen von 4 x tiber 2 x nach 1 x und da
nach die programmierte Neukombination von 1 x tiber 2 x zurtick zur tetraploiden Kultur
sorte. Dieses Verfahren wird z. Zt. beim Aufbau von Virus- und Nematodenresistenz er
probt. Es zeigte sich, daB dieses System sowohl for qualitativ vererbte Resistenzen als 
auch fur quantitative Eigenschaften gilt. 
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1.2 Selektion auf Phytophthora- und Fusarium-Resistenz in Calluskulturen der Kar
toffel - Selection for Phytophthora and Fusarium resistance in callus cultures of 
potato (Foroughi-Wehr, Barbel und Wenzel, G., in Zusammenarbeit mit Uhrig, H., 
Max-Planck-Institut ftir Ziichtungsforschung, Koln-Vogelsang) 

Die beiden phytopathogenen Pilze Phytophthora und Fusarium geben in das Kultursub
strat Toxine ab, die bei Befall den Wirt - im vorliegenden Fall die Kartoffelpflanze -
schwer schadigen. Aus isolierten Kulturen der Pilze auf Fliissigmedien laBt sich das Toxin 
in grober Form gewinnen. Setzt man dieser toxinhaltigen Losung Kulturmedien von Kartof
felgewebekulturen bei, so schadigt das Toxin auch diese Gewebekulturen, es wachsen nur 
wenige Kalli ungesti:irt weiter. Es wird jetzt versucht, dieses System weiter zu verfeinern 
und einerseits auf hi:ihere Toxinkonzentration, andererseits auf Einzellsysteme auszu
dehnen. 

1.3 Einsatz von Zell- und Gewebekultur in der Resistenzziichtung - Herstellung haploider 
Roggenpflanzen - Incorporation of cell- and tissue culture techniques in breeding for 
resistances - Production of haploid rye plants (Foroughi-Wehr, Barbel) 

Die wichtigsten Nahrungspflanzen, die Getreidearten, zeigen sich beziiglich des Einsatzes 
von Zell- und Gewebekulturtechniken sehr spri:ide. Dennoch ki:innte gerade hier der Ein
satz unkonventioneller Techniken nicht nur Zeit sparen, sondern vor allem die Popula
tionsgri:iBen bei den verschiedenen Ziichtungsprogrammen verkleinern. Gerade im Hin
blick auf die sich zunehmend mehr durchsetzende Tendenz zur Erstellung von quanti
tativen, das heiBt polygen vererbten Resistenzen (siehe 1.7) diirfte diesen Methoden be
sondere Bedeutung zukommen. Beim Roggen gelang die Regeneration von 140 griinen 
Linien aus F 1 -Hybriden von Secale cereale cv. Heines Hellkorn x S. vavilovii nach An
therenkultur. Die durchschnittliche Regenerationsrate betrug 2 griine Pflanzen pro 1 OOO 
angesetzten Antheren. Da es sich bei der Kreuzung S. cereale x S. vavilovii um eine Kreu
zung zwischen dem selbststerilen Kulturroggen und der selbstfertilen Wildart handelt (die 
Selbstfertilitat soll als erwiinschte Eigenschaft in den Kulturroggen iibertragen werden), 
ist nach Antherenkulturpassagen etwa die Halfte aller regenerierten Pflanzen selbstfertil. 
Diese fertilen Pflanzen ki:innen im kommenden Jahr in der A2 -Generation auf Homozy
gotie geteset werden. Bereits in der A 1 -Generation wurde deutlich, daB die Selbstfertilitat 
von Secale vavilovii mit dem groBen Korn von S. cereale (TKG ea. 30 g gegeniiber einem 
Tausendkorngewicht von 7 g bei S. vavilovii) kombiniert werden kann. In dieses System, 
das zunachst methodischen Charakter hat, wird jetzt die Cercosporella- und Mehltaure
sistenz mit einbezogen. 

1.4 Einsatz der Antherenkulturtechnik in der Gersteziichtung - Application of anther-
culture techniques in barley breeding (Foroughi-Wehr, Barbel und Friedt, W .) 

Bei der Gerste sind die Versuche, Einsatzmi:iglichkeiten haploider (2 n = x = 7) Pflanzen 
im Zuchtgang zu testen, wesentlich weiter fortgeschritten. In Griinbach wurden aus F 1 -
Pflanzen von 53 verschiedenen Sommergerstekreuzungen mit Hilfe der Antherenkultur 
homozygote diploide Pflanzen erhalten. Die Bildung griiner Pflanzen aus dem Mikrospo
renkallus war in den verschiedenen Kreuzungen unterschiedlich. Im giinstigen Fall ent
wickelten sich 2 griine Pflanzen aus 100 kultivierten Antheren. Aus allen Kreuzungen sind 
bisher ea. 500 griine Pflanzen entstanden. Ein Teil dieser Pflanzen konnte 1981 zum ersten 
Mal in Leistungspriifungen an zwei Orten getestet werden. Dabei wurden folgende Merk
male erfaBt: Keimfahigkeit, Ahrenschiebendatum, Halrnlange, Standfestigkeit, Anzahl 
Komer pro Ahre, Tausendkomgewicht, Kornertrag, Mehltaubefall und Gelb- und Braun
rostanfalligkeit. 
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Beim Kornertrag lag der Mittelwert der 33 geprtiften Eltern geringfogig, aber nicht signi
fikant iiber dem Mittelwert der 134 geprtiften doppelhaploiden Linien. Im Korngewicht 
iibertreffen einige Doppelhaploide die besten Eltern, diese erreichen ein TKG von anna
hernd 50 g. In bezug auf die Halmlange in Verbindung mit der Standfestigkeit zeigen die 
doppelhaploiden Linien eine Tendenz zu kiirzerem Halm bei gleichzeitig erhohter Stand
festigkeit. In den Mehltaubonituren war an den Linien gegeni.iber den Eltern deutlich und 
signifikant erh6hte Variation im Befall erkennbar; 14 % lagen zwischen den beiden El
tern oder i.ibertrafen den besten Elter in ihrer Resistenz. Es zeigte sich auch, daB Mehl
tauresistenz und hohe Ertragswerte sich miteinander kombinieren lassen. Die Ergebnisse 
mit Gelbrost sind ahnlich. Die hier zusammengefaBten Ergebnisse zeigen, daB doppel
haploide Linien deutliche Variation in der Auspragung van Leistungsmerkmalen zeigen. 
Innerhalb der Linien treten jedoch keine erkennbaren Abweichungen auf. 
Aus den Untersuchungen geht hervor, daB in den Antheren-Nachkommenschaften (Ai ) 
der Sommergerstekreuzungen die Eigenschaften beider Eltern miteinander kombiniert 
werden konnten, und zwar in wesentlich ki.irzerer Zeit als bei konventionellen Zuchtver
fahren. Weiterhin trat trotz der sehr kleinen Zahl erstellter Linien eine Linie auf, die 
Sorteneignung besitzt. Aus den Ergebnissen geht auBerdem hervor, daB die ,,Gewebekul
turtauglichkeit" neben Kulturbedingungen und Pollenstadium entscheidend von der Sorte 
abhangt. Es werden deshalb Versuche durchgefi.ihrt, mit denen geklart werden soil, wie 
die Eigenschaft ,,Gewebekulturtauglichkeit" vererbt wird·, und ob es moglich ist, durch 
Einkreuzen gut gewebekulturtauglicher Sorten eine Verbesserung auch bei zunachst un
tauglichen Linien zu erreichen. 

1.5 Versuche zur Pflanzenregeneration aus isolierten Pollenkulturen der Gerste - Experi-
ments for the regeneration of isolated barly pollen grains (Kohler, F.) 

Die Masse der Pollenk6rner in den Kulturen stellt ein nati.irliches Einzellsystem dar, in 
dem bereits selektiert werden konnte, z. B. mit Exotoxinen. Um jedoch nach einer sol
chen Selektion aus den Pollen Pflanzen regenerieren zu konnen, muB zunachst die Rege
neration solcher Zellen in Isolation von den Antheren gelingen. Isolierte Mikrosporen 
wurden in Fli.issigmedien unter verschiedenen Umweltbedingungen kultiviert, nachdem 
sie zuvor in einem Gradienten gereinigt und eine vitale Mikrosporenfraktion angereichert 
werden. 

1.6 Mehltauinfektion in vivo und in vitro auf Gerstenpflanzen unterschiedlicher Ploidie
stufe - Mildew infections in vivo and in vitro on barley of different ploidy levels 
(Franzone, P. M.) 

Beim Einsatz haploider Pflanzen und speziell bei Ziichtungstechniken, mit denen man be
reits auf dieser Ploidiestufe selektiert, bleibt zu prtifen, wie sich dieses Material nach Ver
doppelung der Ploidiestufe bezi.iglich der Resistenz verhalt. Es wurde deshalb eine Serie 
mit vier Ploidiestufen mehltauresistenter Gersten (haploid, diploid, triploid und tetra
ploid) hergestell t. ·oa die Pflanzenregeneration nicht immer zufriedenstellend gelingt, 
wurde in diesem Versuchsansatz auch erprobt; wieweit sich unorganisierte Kaili bereits 
mit Mehl tau inokulieren und infizieren lassen. 

1.7 Genetik der Mehltauresistenz bei Roggen - The genetics of resistance of rye against 
mildew (Erysiphe graminis) (Lind, V .) 

Im Gegensatz zu den autogamen Getreidearten liegt beim Roggen innerhalb der Popula
tion oder zwischen Inzuchtlinien eine kontinuierliche Variation im Resistenzgrad vor. Die 
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ldentifizierung genetischer Unterschiede zwischen Genotypen erforderte deshalb die Ent
wicklung quantitativer Mel?imethoden bei Resistenzkomponenten, die durch Mal?i und 
Zahl zu erfassen sind. 
Durch die Anwendung solcher Testverfahren konnten lnzuchtlinien mit unterschiedli
chen Resistenzformen wie Keimlings- und Altersresistenz selektiert werden. Als Selek
tionskriterium diente hierbei der Befallsgrad der Pflanzen in fonf Entwicklungsstadien 
und unter zwei abweichenden Priifbedingungen. Inzuchtlinien mit verschiedenen Re
sistenzformen sollen in Kreuzungsexperimenten benutzt werden, um Genotypen mit 
einem hohen dauerhaften Resistenzniveau herzustellen. 

1.8 Quantitativ genetische Untersuchungen zur Selektionsmethodik in der Resistenz
ziichtung - Quantitative genetic exploitation of selection techniques in resistance 
breeding (Lind, V. und Walther, H.) 

Die Resistenzziichtung hat in den zuriickliegenden Jahrzehnten bei der Einlagerung, Kom
bination und Auslese von Resistenzeigenschaften in Kulturarten vorwiegend auf monogen 
oder qualitativ veierbte Resistenzen zuriickgegriffen, da ihre Handhabung in den Gene
rationsfolgen eines Ziichtungsprogrammes vergleichsweise einfach ist. Dies ist insbeson
dere bei alien wirt-parasit-spezifischen Resistenz-Virulenz-Wechselbeziehungen der Fall. 
Die Nutzung dieser monogen-oligogen vererbten Resistenzen, die auch als vertikale Re
sistenzen bezeichnet werden, hat in der Vergangenheit haufig zu Riickschlagen gefiihrt. 
Verantwortlich dafiir ist nicht das Verschwinden von Resistenzgenen, sondern die Uber
windung einzelner Resistenzgene <lurch neue Erregerrassen oder Pathotypen mit einer an
deren neuen Virulenz. Den derzeit besten Ausweg stellt der Aufbau quantitativer Resi
stenz dar. Darunter versteht man Resistenzen, die auf parasit-unspezifischer und polygen 
vererbter Basis beruhen. 

Der Aufbau solcher quantitativer Resistenzen wird jetzt for den: Mehltau und die Spel
zenbraune (Septoria nodorum) angestrebt. Im Weizen-Septoria-System wird zur Erfassung 
von quantitativ-genetischen Unterschieden versucht, iiber biocbemisch-analytische Veran
derungen des Wirts reproduzierbare Mel?idaten zu erhalten. Ein erster Schritt wird im Be
reich der Resorcinole versucht. 

1.9 Bestirnmung des Alkylresorcinol-Gehalts in Roggeninzuchtlinien und Abhangigkeit 
von R esistenzen - Detennination of the alcylresorcinol-content and relation to 
resistances (Walther, H.) 

Der Gehalt an 5-Alkylresorcin (5-AR), einer toxischen und die Futteraufnahme hemmen
den Substanz, liegt bei Roggen mit 1 500 ppm etwa doppelt so hoch wie bei Weizen. Im 
Rahmen der Ziichtung von Hybridroggensorten sind Inzuchtlinien mit niedrigerem 5-AR
Gehalt von besonderem Interesse. Selektionstechnisch mul?i die Abhangigkeit des 5-AR
Gehaltes von der KorngroBe beriicksichtigt werden. In 3jahrigen Priifungen sind unter 
Einsatz eines verbesserten analytischen Verfahrens 16 Stamme aus einem Kreuzungspro
gramm ausgelesen warden, die in ihrem Gehalt an 5-AR signifikant niedriger liegen als 
ihre Kreuzungseltern. Es wird jetzt gepriift, wie sich unterschiedlicher Alkylresorcinol
Gehalt auf die Resistenz gegeniiber pilzlichen Erkrankungen auswirkt. 

1.10 Lokalisierung, Obertragung und Expression von Mehltauresistenzgenen aus Roggen 
in Weizen - Localisation, transfer and expression of rye genes for mildew resistance 
in wheat (Friedt, W. und Lind, V.) 

Spezifische Krankheitsresistenzen des Roggens kann man mit Hilfe von trisomen Linien 
(jeweils ein Chromosom ist dreirnal vorhanden) und mit bekannten Markergen-Linien 
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genetisch lokalisieren. Bei unseren Arbeiten steht die Resistenz gegen den Mehltau ( Erysiphe 
graminis) im Vordergrund. Neben der direkten Verwendung dieser Resistenzgene in der 
Roggenzi.ichtung konnen sie auch fi.ir die Verbesserung der Mehltauresistenz des Weizens 
eingesetzt werden, da Weizen (Gattung Triticum) und Roggen (Gattung Secale) mitein
ander zu Triticale kreuzbar sind. Nach Ri.ickkreuzung von Triticale mit dem Weizenelter 
entstehen unter anderem auch Weizenlinien mit einzelnen zusatzlichen Roggenchromo
somen, sogenannte Weizen-Roggen-Additionen. Diese wiederum dienen als Ausgangsma
terial fi.ir die Herstellung von Weizen-Roggen-Substitutionen, Linien, in denen einzelne 
Weizen-Chromosomenpaare durch jeweils ein Roggenchromosomenpaar ersetzt sind 
(s. Jahresbericht 1980). 

Es konn te bisher festgestellt werden, da£ die Chromosomen 1 R, 2 R, 3 R und 6 R zu einer 
signifikanten Verbesserung der Mehltauresistenz fi.ihren. Andere Chromosomen leisteten 
einen geringeren Beitrag oder verursachten eine Abnahme des Resistenzniveaus. Durch die 
Verwendung unterschiedlich virulenter Rassen des Weizenmehltaus wurden signifikante 
Interaktionen zwischen Roggenchromosomen und den Mehltaurassen ermittelt. Sie fiih
ren letztlich zu einer Identifizierung von Resistenzgenen mit rassenspezifischem Effekt 
auf nahezu alien Roggenchromosomen. 

2. Spezif ische Versuche zur Erstellung von Resistenztriigern

2.1 Aufbau von Septoria-Spelzenbriiune-Resistenz in Weizen - Production of Septoria

resistance in wheat (Walther, H.) 

Eine sinnvolle Auslese genetisch bedingter Resistenzen gegen Septoria nodornm in Weizen 
(Blatt- und Ahrenbefall) hangt von dem Nachweis einer ausreichenden genetischen Varia
tion in vorhandenem Zuchtmaterial oder in unbehandelten genetischen Ressourcen ab. 

Als erster Schritt in der Uberpri.ifung vorhandener genetischer Unterschiede wurde ein 
zweijahriger Feldversuch mit 30 Mutantenstammen und 10 Vergleichssorten aufgebaut. In 
beiden Versuchen wurde mit Hilfe einer ki.instlichen Feldinfektion zur Zeit des Ahren
schiebens ein ausreichender lnfektionsdruck erzeugt. 

Die phanotypische Streuung ergab eine Variationsbreite von 35 - 85 % Septoria-Befall. 
Unter Beri.icksichtigung der Genotyp-Umwelt-Wechselbeziehungen und der Versuchsfeh
leranteile erwies sich der genetische Variationsanteil als hochsignifikant. Zwar erscheint 
das mittlere Resistenzniveau (62 %) dieser zufalligen und relativ kleinen Stichprobe an 
Stammen nicht besonders hoch, jedoch deutet die gro:Be Streubreite auf die Moglichkeit 
eirier genetischen Verbesserung des Resistenzniveaus hin. Gemessen an der bisher ermit
telten kontinuierlichen und mihezu normal verteilten Variation liegt eine quantitativ ge
netische Resistenz vor. Zwischen Blatt- und Ahrenbefall besteht eine mittlere Abhangig
keit. Die Minderung des 1000-Komgewichtes und des Ertrages durch den Gesamtbefall 
(Blatt- und Ahrenbefall) liegt i.iber 2 Jahre gemessen bei 13 % und ist gesichert nachweisbar. 

2.2 Untersuchungen zur selektionsmethodischen Erfassung von Resistenzunterschieden 
in Roggeninzuchtlinien gegen Befall durch Heterodera avenae - Research in develop
ment of selection techniques to establish resistance to Heterodera avenae in rye 
inbred lines (Walther, H.) 

Fi.ir den Aufbau von Roggen-Hybriden ist die Erstellung leistungsfa.higer und gut kombi
nierender Inzuchtlinien Voraussetzung. Die Anfalligkeit von solchen Inzuchtlinien gegen 
Heterodera avenae wurde mit einem Biotestgefa:Bversuch unter Klimakammerbedingun
gen 2 Jahre untersucht. Die gleichzeitige Pri.ifung eines Pathotypen-Testsortimentes be
statigte den Befall von Roggen-Inzuchtlinien und Vergleichssorten mit den Pathotypen 
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A und C. Alie Sorten der Vergleichssortimente (EUCARPIA-Sortiment, BRD-Sortiment) 
haben ausnahmslos ein hohes Resistenz-Niveau gezeigt. Anders liegen die Ergebnisse bei 
30 gepriiften Roggen-Inzuchtlinien, die aus panmiktischen Sorten des Petkuser Formen
kreises nach Kreuzung, mutagener Behandlung und mehrfacher Riickkreuzung aufge
baut wurden. Hier wurden hochsignifikante Abweichungen von Null (vollresistent) und 
hochsignifikante Unterschiede zwischen den Stammen ermittelt. 

2.3 Untersuchungen zur Resistenz gegen Cercosporella in Roggen - Studies of the re-
sistance against Cereo spore/la in rye (Ziichner, S.) 

Ober Cercosporella-Resistenz ist bisher wenig bekannt. Die im Vorjahr begonnenen Un
tersuchungen an Roggeninzuchtlinien haben das.Ziel, resistentes Material fur die Roggen
und evtl. parallel dazu fiir die Weizenziichtung zu finden. Bisher wurden 320 Roggenin
zuchtlinien gepriift, davon 10 Linien zweijahrig. Auch die bisher besten Linien haben 
nur eine mittlere Resistenz. Neben Roggeninzuchtlinien wurde Roggenmaterial der Gen
bank zur Testung vorbereitet. Da die lnfektionsversuche unter natiirlichen Bedingungen 
auBerordentliche Schwankungen aufweisen, wurde jetzt damit begonnen, einen Labor
bzw. Gewachshaustest zu en twickeln. Hierzu werden zunachst axenische Cercosporella
Kulturen angelegt. 

2.4 Untersuchungen zur Vererbung der Gelbmosaikvirus-Resistenz bei der Wintergerste 
- Studies for the inheritance of BYMV in winter barley (Friedt, W., in Zusammen
arbeit mit Huth, W., Institut fiir Viruskrankheiten der Pflanzen, Braunschweig)

Das Gelbmosaikvirus (Barley Yellow Mosaic Virus, BYMV) tritt bereits in weiten Teilen 
der BRD an Wintergerste auf und verursacht dort erhebliche Schaden, die z. T. zur volli
gen ,,Auswinterung" der Bestande fi.ihren. Die Priifungen von W. Huth an einem um
fangreichen Wintergerstensortiment haben zur Identifizierung einer Reihe von BYMV
resistenten Herkiinften gefohrt. Ober die Vererbungsweise der Resistenz liegen bisher 
nur wenige unzureichende Befunde vor. - In Griinbach wird die Genetik der Resistenz 
in den derzeit bekannten widerstandsfahigen Wintergersten in einem Kreuzungsprogramm 
untersucht. - Dariiber hinaus wurde damit begonnen, einen Labortest auf BYMV auszu
arbeiten. 

2.5 Aufbau von mehltauresistenten Roggeninzuchtlinien - Production of mildew resistant 
inbred lines of rye (Lind, V., in Zusammenarbeit mit Geiger, H., Universitat Hohen
heim) 

In einem Sortiment mit 200 Roggen-Inzuchtlinien wird die genetische Variation der Mehl
tauresistenz untersucht. Dabei werden sowohl Feld- und Gewachshaustests als auch neu 
entwickelte Labortests eingesetzt. Bei Linien, die als Resistenztrager von praktischer Be
deutung sind, wird in Kreuzungsexperimenten die genetische Grundlage der Mehltaure
sistenz untersucht. Zu diesem Zweck wurden 15 Genotypen fiir diallele Kreuzungen aus
gewahlt. Sie besitzen unterschiedliche, Resistenzgrade: 9 Linien werden nur gering befal
len, 4 Linien sind mittel anfallig, und 2 Llnien gelten als nicht-resistent. Die bereits ge
priifte F 1 -Generation zeigt, daB die Resistenz bei den meisten Hybriden zwischen den 
beiden Kreuzungseltem liegt. Bei den restlichen F 1 -Pflanzen wird sie rezessiv vererbt. 

In die genetische Analyse sind auch Roggen-Inzuchtlinien aus Hohenheim einbezogen, 
die bereits auf Eigenleistung und Kombinationsfahigkeit gepriift warden sind. Die Ergeb
nisse dieser Resistenztests gehen unmittelbar in ein praktisches Zuchtprogramm ein. Bei 
l 600 weiteren jiingeren Pflanzennachkommenschaften (S2 - bis S, -Generation) wird die 

H74 



Variation der Mehltauresistenz ennittelt. Die Gewachshauspri.ifungen im Keimlings
stadium wurden bereits durchgefiihrt, weitere Pri.ifungen folgen im Feld in unterschied
lichen Entwicklungsstadien. 

Institut fiir biologische Schadlingsbekampfung in Dannstadt 

Hauptziel der Arbeiten des Instituts ist es, Bemi.ihungen for einen Pflanzenschutz mit Ma£ 
und Ziel durch Untersuchungen iiber einen umweltvertraglichen Einsatz von Pflanzenbe
handlungsmitteln und durch Entwicklung und Einfiihrung biologischer Bekampfungs
ma£nahmen in die Praxis zu fordern. 

Aus der Institutsarbeit im Jahre 1981 sollen riickblickend folgende Schwerpunkte her
vorgehoben werden: In Zusammenarbeit mit der Kleinwanzlebener Saatzucht0AG, ver
schiedenen Pflanzenschutzamtern, Versuchsgiitern und Betrieben konnte die Schlupf
wespe Trichogramma auf insgesamt etwa 800 ha Maisflache als biologischer Baustein einer 
integrierten Bekampfung des Maisztinslers praktisch erprobt werden. In Pilot-Projekten 
wurde die Verwendbarkeit von Fangpflanzen und Pheromonfallen bei der Maiszi.insler
Bekampfung gepri.ift. Andere Schwerpunkte bildeten Versuche zur Bekampfung des Dick
maulriill,lers mit dem parasitaren Pilz Metarhizium anisopliae unter Praxisbedingungen; 
Feldversuche zu einem gezielten und umweltfreundlichen lnsektizid-Einsatz gegen schad
liche Blattlause im Getreide; angewandte Studien zum Einsatz von Bacillus thuringiensis 
einschlie£lich applikationstechnischer Fragen; praxisnahe Freilandpriifungen, meist in 
Zusammenarbeit mit anderen BBA-Instituten und Pflanzenschutzamtern, zur Verwen
dung von Insektenviren in der Schadlingsbekampfung. Im Zusammenhang mit dem Virus
projekt erfolgte die Koordination eines internationalen Ringversuches, bei dem ein von 
der Industrie zur Verfi.igung gestelltes Praparat des Apfelwickler-Granulosevirus in 10 
europaischen Llindem getestet wurde. Bei Projekten der FAO und der Gesellschaft fiir 
technische Zusammenarbeit (GTZ) zur biologischen Bekampfung des Indischen Nashorn
kafers und anderer Schaderreger in Siidostasien und im Siidpazifik konnten wir beratend 
fatig werden. 

1. Weiterentwicklung von Methoden zur Priifung der Nebenwirkung von Pflanzenschutz
mitteln auf Nutzarthropoden - Development of methods to test the side-effects of
pesticides on beneficial arthropods (Hassan, S. A.)

Mit der Zielsetzung, die kostenaufwendige Mittelpri.ifung an Nutzarthropoden_rationeller 
gestalten zu konnen, wurde die Zusammenarbeit mit einer Arbeitsgruppe der Westpalaark
tischen Regionalen Sektion (WPRS) der Intemationalen Organisation for biologische 
Schadlingsbekampfung (IOBC) fortgesetzt. Neben der Weiterentwicklung von normierten 
Testverfahren nach einheitlichen Regeln konnte die gemeinsame Pri.ifung von 20 Pflanzen
behandlungsmitteln (zweite Serie) weitgehend abgeschlossen werden. Fiir die routine
ma£ige Priifung der Nebenwirkung von Pflanzenbehandlungsmitteln auf Nutzarthropoden 
wurde ein umfassendes Konzept erarbeitet, das neben Laborpri.ifungen auf Initialwirkung 
in bestirnmten Fallen auch Halbfreiland- und Freilandpri.ifungen sowie die Feststellung 
der Schadwirkungsdauer vorsieht. Da aus Kostengriinden eine Auswahl der Testtiere not
wendig ist, wurde ein vorlaufiger Schliissel erarbeitet, der auf den Anwendungsbereichen 
der zu priifenden Praparate basiert. Die Leitung dieser Arbeitsgruppe obliegt dem Bericht
erstatter, die Pri.ifungen an Trichogramma cacoeciae erfolgen im hiesigen lnstitut. 
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2. Verfahren zur Optimierung des Einsatzes von Nutzarthropoden - Procedures to opti
mize the utilization of beneficial arthropods (Hassan, S. A., in Zusamrnenarbeit mit
dem Pflanzenschutzdienst Frankfurt/Main)

Zur Optimierung des im Darmstadter Institut neu entwickelten Verfahrens zur Bekamp
fung des Maiszunslers Ostrinia nubilalis mit einer einmaligen Ausbringung von Tricho
gramma evanescens wurden 1980 und 1981 Feldversuchsreihen durchgefiihrt mit dem 
Ziel, den jeweils gunstigsten Freilassungstermin zu ermitteln. Dabei wurden jeweils vier 
verschiedene Termine for Trichogramma-Ausbringungen miteinander verglichen. Die Ak
tivitat des Schadlings wurde mit Lichtfallen und Suchen nach Eigelegen ermittelt. In den 
Versuchen 1980 ergab die Freilassung am 9. 7. (12 Tage vor Beginn der Maisziinsler
Eiablage) 74 %, am 16. 7. (5 Tage vorher) 86 % Befallsverminderung; bei einmaliger Frei
lassung am 23. 7. (Beginn der Eiablage) wurde ein Wirkungsgrad von 93 % erzielt; der 
Freilassungstermin 30. 7. (1 Woche nach Beginn der Eiablage) fiel mit 9 % Wirkung deut, 
lich ab. In den Feldversuchen 1981 wurde bestatigt, daE Trichogramma-Freilassungen bis 
zu 2 Wochen vor Beginn der Eiablage des Schadlings zu starken Verrninderungen des 
Maiszunsler-Larvenbefalls fiihrten. Der Praxis wird daher empfohlen, gleich nach dem 
ersten Erscheinen von Maiszunsler-Weibchen in den Lichtfallen rnit den Trichogramma
Freilassungen zu beginnen, damit auch die ersten Eigelege des Schadlings parasitiert wer
den konnen. Das gilt sowohl fiir die einmalige Freilassung als auch fiir die konventionelle 
Methode rnit drei Freilassungen. Die Orientierung nach dem Beginn des Maiszunsler
fluges ist arbeitssparend und erhoht die Sicherheit des Bekampfungsverfahrens. 

3. Entwicklung integrierter Verfahren zur Bekampfung von Schadarthropoden - De
velopment of methods for integrated control of pest arthropods

3.1 Untersuchungen zur Prognose des Maisziinslers - Investigations on the forecast of 
Ostrinia nubilalis (Langenbruch, G. A.) 

Im integrierten Pflanzenschutz erfolgen Bekampfungsma:Bnahmen, wenn der Schadlings
befall eine bestimmte Schadensschwelle iiberschreitet. Beim Maiszunsler kann der auf ei
nem bestimmten Maisfeld zu erwartende Befall nach der Anzahl Eigelege vorausgesagt 
werden. Zur Ermittlung des giinstigsten Zeitpunkts for das Auszahlen der Gelege (und 
auch for eine evtl. erforderliche Bekampfungsma:Bnahme) waren Pheromonfallen eine 
gro:Be Hilfe. Da drei Maisziinsler-Rassen bekannt sind, die auf eine unterschiedliche 
Sexualpheromon-Zusammensetzung reagieren, wurden im Rahmen eines internationalen 
Programms alle drei Pheromone in Bickenbach (BergstraBe) getestet. Es zeigte sich, daE 
hier ausschlie:Blich die weitverbreitete Iowa-Rasse vorkommt. Die gute Fangigkeit der 
entsprechenden Pheromonfallen (169 Falter) ist eine erste Voraussetzung for ihre Ver
wendung zur Errnittlung des Eiablage-Beginns. 

3.2 Der Einflu:B von SiiBmais-Parzellen auf den Maisziinsler-Befall in benachbarten Kor
nermais-Fllichen - The influence of parcels of sweet corn on the corn borer in
festation of field corn (Langenbruch, G. A.) 

Es wurde mehrfach beobachtet, daE SiiBmais wesentlich starker vom Maiszunsler befal
len wird als benachbarter Kornermais. Deshalb priiften wir, ob durch SiiBmais-Rand
streifen (Sorte: Commanche) ein Kornermaisfeld (Sorte: Limac) geschiitzt werden kann. 
Beide Maisflachen wurden gleichzeitig und gleichartig bestellt. Der Maiszunsler-Befall 
war au:Berordentlich hoch. Es zeigte sich, daE im SiiBmais rnit durchschnittlich 151 Ei
gelegen/100 Pflanzen doppelt soviel Eier abgelegt wurden wie im Kornermais. Vor der 
Ernte wurden im SiiBmais 605 Raupen. im Kornermais 426 Raupen/100 Pflanzen gefun-
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den. Der Befall des Komermais in Feldteilen mit benachbartem StiBmaisstreifen war nur 
um 15 - 24 % geringer als in Feldteilen ohne StiBmaisstreifen. Bei einem sehr hohen Be
fallsdruck kann also der Maiszi.insler durch Siilimais-Randstreifen nicht hinreichend ab
gefangen werden. Ein Parallelversuch des Pflanzenschutzamts Karlsruhe bestatigte dieses 
Ergebnis. 

3.3 Integration biologischer und chemischer Verfahren im Maisanbau - Integration of 
biological and chemical methods on corn crops (Hassan, S. A., in Zusammenarbeit 
mit den Pflanzenschutzdiensten Frankfurt/Main und Freiburg i. B.) 

In den Maisanbaugebieten Nord- und Si.idbadens wurden in den letzten Jahren haufiger 
chemische Praparate zur Bekampfung von Blattlausen eingesetzt. Untersuchungen i.iber 
die Moglichkeit der Integration des Eiparasiten Trichogramma evanescens bei der Be
karnpfung des Maiszi.inslers Ostrinia nubiiaiis mit im Maisanbau gebrauchlichen Pflanzen
behandlungsrnitteln ergaben in norrnierten Labortestverfahren, daB Nexion-stark (Bromo
phos) und Pirimor Granulat zum Auflosen in Wasser (Pirirnicarb) in der Sofortwirkung 
als stark schadigend einzustufen waren. Ferner erwiesen sich Nexion-stark als recht per-

. sistent (Schadwirkungsdauer > 30 Tage ), Pirimor Granulat zum Auflosen in Wasser da
gegen als kurz wirksam (< 5 Tage). Feldversuche in den Raumen Grol:i-Gerau und Frei
burg fi.ihrten zu der Erkenntnis, daB eine Pirimor-Spritzbehandlung 3 Stunden bzw. 
2 Tage vor einer einmaligen Trichogramma-Ausbringung (Schli.ipfbeginn ea. 2 Tage nach 
dem Aussetzen im Feld) die Wirksamke.it des Ni.itzlings bei der Maiszi.inslerbekampfung 
kaum beeintrachtigte. Die Auszahlung der .Maiszi.insledarven ergab im Raum Grol:i-Gerau/ 
Freiburg Wirkungsgrade von 75 % / 61 % ohne Pirimor-Behandlung und 62 % / 58 % in der 
Pirimor-Parzelle. 

3.4 Bekampfung von Getreideblattliiusen - Control of cereal aphids (Bode, E.) 

Blattlause (v. a. Metopolophium dirhodum und Macrosiphum avenae) treten regelmal:iig 
in den Getreideanbaugebieten zahlreicher europaischer und aul:iereuropaischer Lander 
auf. Dbervermehrungen, die sich in Jahren mit gi.instigen Bedingungen schnell aufbauen 
konnen, fi.ihren zu betrachtlichen Ertragsausfallen durch Safteentzug beim Saugen. Bis 
heute ist kein integriertes Pflanzenschutzsystem fur Getreide entwickelt. Bei der Blatt
lausbekampfung kann aber bereits nach den Grundsatzen des integrierten Pflanzenschut
zes verfahren werden, was zur Minimierung okonomischer und okologischer Risiken bei
tragt: Durch Schaderregeri.iberwachung unter Berticksichtigung des Wetters und der Ver
tilgungsleistung des nati.irlichen Antagonistenkomplexes kommt man zu der empirischen 
Prognose, ob die wirtschaftliche Schadensschwelle i.iberschritten wird. Fallt der Landwirt 
nach einer Kosten-Nutzen-Analyse die Entscheidung auf eine Bekarnpfung, miissen Spritz
mittel und Spritztermin gewahlt werden. Im Darmstadter Raum wurden mehrjahrige 
Untersuchungen hinsichtlich Spritztermin und Spritzmittelkonzentration mit dem Ziel 
durchgefi.ihrt, Mittelkosten und okologische Risiken durch einmalige Applikation bei 
grol:itmoglicher Ni.itzlingsschonung zu minirnieren. Die bisherigen Versuchsergebnisse 
zeigen, daB Spritzungen nur in Jahren mit hohen Blattlausdichten profitabel sind. Der 
Spritztermin kann je nach Befallsdruck im Untersuchungsgebiet zwischen Bli.ihbeginn 
und Bli.ihende liegen, sollte aber beim heutigen Stand der Prognoseverfahren moglichst 
weit gegen Bli.ihende verschoben werden. Selektive Aphizide (z. B. Pirimor) sind nach 
heutigem Kenntnisstand bei der Bekampfung zu empfehlen. Verminderungen des Aphizid
gehalts von Spritzbri.ihen auf die Halfte oder gar ein Viertel der zugelassenen Dosis von 
Pirimor G brachten hinsichtlich Bekampfungserfolg und Ertrag gleichwertige Resultate 
wie die Applikation der zugelassenen Dosis jenes Aphizids und des breitenwirksamen 
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Jnsektizids E 605 forte. Die Anwendbarkeit der o. g. Grundsatze des integrierten Pflan
zenschutzes bei der Getreideblattlausbekampfung und die bei den Untersuchungen zu 
Spritzmittelkonzentration sowie Spritztermin erzielten Ergebnisse bediirfen in den Folge
jahren weiterhin der Oberpri.ifung unter Praxisbedingungen. 

4. Massenzucht gesunder phytophager Insekten als Grundlage der Produktion und
Priifung von Nutzorganismen - Mass rearing of healthy phytophagous insects as base
for production and testing beneficial organisms

4.1 Zuchtve�uche mit Apfelschalenwicklem - Rearing leafrolle� on artificial diets 
(Bathon, H.) 

h1 den letzten Jahren wurden verstarkt Schaden an Apfelkulturen beobachtet, die auf 
Schalenwickler ( Adoxophyes orana und Pandemis heparana) zuri.ickzuftihren sind. Fur 
ihre Bearbeitung mi.issen ganzjahrige Zuchten verfugbar sein. Als geeignet erwies sich eine 
bereits zur Zucht des Apfelwicklers (Cydia pomonella) bewahrte semisynthetische Diat. -
Fi.ir A. orana lagen die Puppengewichte bei Einzelhaltung der Raupen im Mittel bei 29 ,8 mg 
(oo) und 47,6 mg (99). Bei im Mittel 22

° 

C dauerte die Entwicklung 21 (oo) bzw. 24 
Tage (99). Wahrend die hochsten Puppengewichte bei Einzelhaltung erzielt wurden, trat 
eine z. T. recht drastische Minderung der Puppengewichte und damit der Fekunditat bei 
Haltung der Raupen in Gruppen ein: minimal 19,4 mg (oo) und 30,1 mg (99). Dabei 
nahm das Puppengewicht mit steigender Anzahl Puppen je Zuchtbehalter ab. Fi.ir eine 
Stammhaltung zur Produktion moglichst vieler Eier sollte daher die Einzelhaltung gewahlt 
werden, wahrend bei einer Massenproduktion ein KompromiB zwischen der Ausbeute 
an Jndividuen je Zuchtbehalter und Puppengewicht eingegangen werden muB. Dies gilt 
auch fi.ir P. heparana. 

4.2 Die Identitat der Getreidewickler in Siidwest-Deutschland - The identity oftortricids 
of cereals in southwestem Germany (Bathon, H.) 

Nachdem starke Schaden an Getreide, hervorgerufen <lurch die Raupen des Getreide
wicklers (Cnephasia pumicana), aus Frankreich, Osterreich und Siidost-Europa sowie 
<lurch Rau pen des Ahrenwicklers (C. longana) aus der DDR gemeldet wurden, traten auch 
in den letzten Jahren entsprechende Schaden in der Pfalz auf. In Vorarbeiten zur Zucht 
und Bekampfung war zuerst die Identitat der Schadlinge im Pfalzer Befallsgebiet zu kla
ren. In Proben von 1980 zeigte sich, daB hier beide Arten vorkommen; 1981 war dagegen 
in mehreren Proben nur der Getreidewickler zu finden. Dieser breitet sein Areal mogli
cherweise vom Si.idosten Frankreichs nach Deutschland hinein aus, wahrend sich der 
Ahrenwickler mehr im kontinentalen Bereich entwickelt. 

5. Diagnose von Krankheiten bei Schad- und Nutzinsekten - Diagnostic studies on
diseases of pests and beneficial insects

5.1 Untersuchungen zur Infektiositat der Maisziinsler-Mikrosporidien gegeniiber dem Ei
parasiten Trichogramma evanescens - Studies on the infectivity of a microsporidian 
pathogen of the European corn borer to the egg parasite Trichogramma evanescens 

(Huger, A. M.) 

Zur Bekampfung von Maiszi.inslerpopulationen (Ostrinia nubilalis) wurden in den vergan
genen Jahren am hiesigen Institut verschiedene nicht-chemische Verfahren erfolgreich 
erprobt: Anwendung von Bacillus thuringiensis, Kulturverfahren (Unterpfli.igen), Verseu
chung der Populationen mit Mikrosporidien (Nosema pyrausta) und neuerdings mit besten 
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Ergebnissen der Einsatz des Eiparasiten Trichogramma evanescens. Da vor allem in alteren 
Maiszi.inslergebieten hohe natiirliche Verseuchungsraten mit Mikrosporidien (bis zu >

70 %) auftreten konnen, stellt sich bei Trichogramma-Freilassungen die Frage, ob und in
wieweit die in den Ostrinia-Eiem auf die Nachkommen iibertragenen Mikrosporidien die 
Entwicldung und Wirksamkeit der Eiparasiten beeintrachtigen. Dabei gait es zunachst zu 
klaren, ob die Ostrinia-Mikrosporidien auch for die Parasiten infektios sind. Zu diesem 
Zweck wurden Eigelege infizierter Ostrinia-Weibchen zur Parasitiemng angelrnten und die 
daraus geschliipften Parasiten diagnostisch und histopathologisch untersucht. Ergebnisse: 
Mikrosporidiose Ostrinia-Eier werden von T. evanescens gleichermaBen parasitiert wie 
erregerfreie. Erstaunlicherweise sind die in den Eiem .vorhandenen Mikrosporidien auch 
fiir die Eiparasiten stark infektios. Dadurch ergeben sich vergleichbare lnfektionsraten bei 
Wirtseiern und Parasiten .. Jedoch war bisher keine Beeintrachtigung der Schliipfrate der 
Parasiten sowie ihrer Entwicklungszeit durch die Mikrosporidieninfektion zu beobachten. 
Parasiten-99 und -dd weisen gleiche Infektionsraten auf. In vielen Parasiten erfolgt eine 
massive Mikrosporidienvermehrung. Die lnfektionen erstrecken sich vor allem auf Darm, 
Vasa Malpighi, Fettkorper, Muskeln, Gonaden und Nervensystem. In weiteren Untersu
chungen soil die fiir die Praxis wichtige Frage geklart werden, welchen EinfluB Mikrospo
ridieninfektionen auf die Vitalitat und Parasitierungsleistung von T evanescens ausiiben. 

5.2 Diagnostische Studien iiber natiirliche Begrenzungsfaktoren der Splintkafer (Scolytus 
spp.) an Ulmen - Diagnostic studies on natural control factors of elm bark beetles 
(Sco/ytus spp.) (Huger, A. M., z. T. in Zusammenarbeit mit v. Keyserlingk, H., Freie 
Universitat Berlin) 

Das rapide Fortschreiten des durch den Pilz Ceratocystis ulmi verursachten Ulmenster
bens gab AnlaB zu Erhebungen iiber das Vorkommen von natiirlichen Begrenzungsfakto
ren bei Ulmensplintkafem (Scolytus spp.), die den Erreger dieser Krankheit iibertragen. 
Dabei zeigten Kaferpopulationen aus Berlin und Darmstadt groBe Unterschiede: 14 % des 
Kleinen Ulmensplintkafers (Scolytus multistriatus) aus Berlin waren von Nematoden be
fallen; nur je lmal konnte bei diesem Schadling sowie beim Zwergsplintkafer (Scolytus 
pygmaeus) eine Mikrosporidiose nachgewiesen werden. Dagegen waren 56 % der Larven 
und 33 % der Kafer des beim Darmstadter Material dominierenden S. pygmaeus z. T. sehr 
stark mit Mikrosporidien infiziert. Hinzu kam eine hohe (> 50 %) Parasitierungsrate, die 
vorwiegend durch einen Parasitoiden aus der Familie der Pteromalidae (Chalcidoidea) 
verursacht war. Der Erreger der Mikrosporidiose wurde als Nosema scolyti bestimmt. Die 
Untersuchungen werden fortgesetzt. 

6. Bacillus thuringiensis: Mikrobiologie, Anwendung, Riickstandsanalytik und Neben
wirkungen - Bacillus thuringiensis: microbiology, application, residue evaluation,
and side effects

6.1 Riickstandsuntersuchungen nach Applikation von Bacillus thuringiensis var. israe/en
sis - Residue evaluation after application of Bacillus thuringiensis var. israelensis 
(Krieg, A., in Zusammenarbeit mit Engler, Susanne, Zool. Inst., Univ. Heidelberg) 

Im Zusammenhang mit der Anwendung von B. t. var. israelensis (= B. t. i.) zur Bekamp
fung von Miickenlarven in Oberflachenwassern sind riickstandsanalytische Daten iiber die 
Wasserqualitat nach der Applikation ein Gradmesser fiir die Umweltbelastung. Zur selek
tiven Ermittlung des Sporen-Titers wurde ein lndikatorstamm von B. t. i. benutzt, der 
gegen Chloramphenicol, Rifampicin und Amphotericin tolerant ist und auf entsprechen
den Antibioticaplatten ohne Begleitkeime wachst. Wie Modellversuche gezeigt hatten, 
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halten sich Sporen von B. t. i. in Wasserproben relativ lange, keimen nicht und sedimen
tieren bald. In Verbindung mit einem Bekampfungsversuch von Mi.ickenlarven mit B. t. i 
wurden entsprechende Bestimmungen des Sporentiters im Freiland durchgefUhrt. In ei
nem mit nativem B. t. i. (Dosis 105 Sporen/rnl) behandelten Grabenteil (25-30 cm tief) 
verteilten sich die auf die Oberflache ausgebrachten Sporen innerhalb von 30 min im ge
samten Wasserki:irper. Nach 10 Tagen fanden sich an der Oberflache noch 400 Sporen/rnl 
und i.iber Grund 2,5 x 104 Sporen/ml). Nach 17 Tagen war der Titer im gesamten Wasser
ki:irper auf unter 400 Sporen/rnl abgesunken. Im Vergleich dazu lag der Titer bei der An
wendung von UV-behandeltem B. t. i. (gleiche Dosis; trotz einer um ea. 99,99 % reduzier
ten Anzahl lebender Sporen von gleicher Mi.ickenwirksamkeit) schon am ersten Tage nach 
der Applikation in dem entsprechenden Grabenabschnitt in alien gepri.iften Wasserhori
zonten unter 100 Sporen/rnl und erwies sich damit vergleichbar den Verhaltnissen in der 
unbehandelten Kontrolle. Ein derartiges sporenarmes B. t. i. -Praparat fi.ihrte somit bei 
seiner Anwendung (im Gegensatz zu dem nativen Praparat) erwartungsgema.B zu keiner 
nachweisbaren mikrobiologischen Belastung des behandelten Gewassers. 

6.2 Natiirliches Vorkommen von Bacillus thuringiensis in Getreideprodukten - Natural 
contaminat ion of grain products with Bacillus thuringiensis (Krieg, A.) 

Nachdem in Mi.ihlen immer wieder Bacillus thuringiensi�induzierte Epidemien bei Mehl
motten (Phycitidae) auftreten, muBte mit einem entsprechenden nati.irlichen Vorkommen 
dieses Insektenpathogeris auch in Getreide und Getreideprodukten gerechnet werden. Um 
diese Annahme zu pri.ifen, wurden entsprechende Erhebungen eingeleitet. Erste positive 
Befunde Jiegen vor. Als Beispiel sei das Untersuchungsergebnis bei Proben von Weizen
mehl aus Mi.ihlen in Alt-Kairo, einem ausgepragten Mehlmotten-Biotop, vorgestellt: Bei 
einer Gesamtkeimzahl von 1,9 x 106 Bakterien/g Mehl ergab sich ein Titer von 2 x 105 

Sporenbildnern/g Mehl (entsprechend 10 %). Bei den diagnostizierten Sporenbildnern 
handelte es sich u. a. um 2 Varietaten von B. t., narnlich var. thuringiensis (Serotyp H-1) 
und var. galleriae (Serotyp H-5). Dieser Befund ist wichtig fi.ir die Frage, in welchem 
MaBe bei einer Anwendung von B. t. in Getreidefagern die nati.irliche Mikroflora in Ge
treideprodukten verandert wird. Die Untersuchung soil an auslandischen und deutschen 
Getreide-Produkten fortgesetzt werden. 

6.3 Einflu6 von Bacillus thuringiensis au{ Entomophagen - Effects of Bacillus thurin-

giensis on entomophages (Mi.ick, 0., Hassan, S. A., Huger, A. M. und Krieg, A.) 

Mit dem Einsatz von Insektenpathogenen und Entomophagen als Bausteine einer inte
grierten Schadlingsbekampfung stellt sich stets die Frage nach ihrer Wechselwirkung. In 
einer jetzt abgeschlossenen Arbeit wurde der EinfluB von B. thuringiensis var. kurstaki auf 
2 Schlupfwespen untersucht: Apanteles glomeratus (Braconidae) und Pimp/a turionellae 

{Ichneumonidae ). Zu diesem Zwecke wurden den Imagines hohe Dosen eines kommer
ziellen Praparates (Dipel) verfi.ittert. Dabei zeigte sich, daB bei Dauerftitterung von A. glo
meratus mit 107 Sporen/rnl erst nach 14 bzw. 18 Tagen eine Mortalitat von 6 % bzw. 
43 % zu verzeichnen war im Vergleich zu 9 % bzw. 23 % in der Kontrolle. Die Reproduk
tionsphase war zu diesem Zeitpunkt bereits beendet. Bei P. turionellae wurde nach 18 Ta
gen Dauerfiitterung mit 107 Sporen/ml eine Mortalitat von 13 % im Vergleich zu 2 % in 
der Kontrolle beobachtet. Bei beiden Schlupfwespen fi.ihrte eine nati.irliche Mikrosporidi
ose zu einer erhi:ihten Anfiilligkeit gegeni.iber B. thuringiensis. Somit wurde eine additive, 
wenn nicht sogar eine synergistische Wirkung zwischen beiden Pathogenen beobachtet. 
Die erhaltenen Ergebnisse !assen jedoch keine Schadigung der beiden gepri.iften Schlupf
wespen beim Einsatz von B. thuringiensis-Prii.paraten im Freiland erwarten. 
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7. Empfindlichkeit von Insektenpathogenen gegeniiber ultravioletten Strahlen - Sensi-
tivity of insect pathogens against ultraviolet light (Huber, J .)

Es ist bekannt, dafl, Insektenviren im Freiland relativ schnell durch den UV-Antell des 
Sonnenlichtes inaktiviert werden. Indessen konnten wir bei Feldversuchen unter Praxis
bedingungen mit dem Apfelwickler-Granulosevirus bisher keinen auffalligen EinfluB der 
Sonneneinstrahlung nachweisen: Zufi.igen von UV-Schutzmitteln zur Spritzbriihe oder 
Verki.irzen der Spritzintervalle von zwei auf eine Woche veranderten (im Gegensatz zu den 
Ergebnissen von Modell-Versuchen) den Wirkungsgrad der Behandlungen nicht. 
Um genauere Daten tiber die Stabilitat des Granulosevirus im Freiland zu gewinnen, wurde 
deshalb in Darmstadt ein Versuch angelegt, bei dem mehrere kleine Apfelbaume mit Vi
russuspensionen unterschiedlicher Konzentration tropfnafl, gespritzt wurden (als Haft
und Netzmittel war 1 % Magermilchpulver beigefugt). Die Aktivitatsabnahme des Spritz
belags wurde an regelmaBig entnommenen Blattprnben von behandelten Baumen mit 
Hilfe eines Biotests gemessen. Frisch geschltipfte Eilarven des Apfelwicklers wurden dazu 
auf aus den Blattern geschnittene Rondelle gesetzt. Nach 7 Tagen bei 26 ° C wurden die 
virustoten Larven ausgezahlt. Nach etwa 60 Sonnenstunden (Sh) war die Aktivitat des 
Spritzbelages auf 10 %, nach 140 Sh auf 1 % und nach 800 Sh auf 0,1 % gesunken. Der 
nichtexponentielle Verlauf der Inaktivierungskurve ist darauf zurtickzufiihren, dafl, die 
Blatter aufgrund ihrer unterschiedlichen Lage und Orientierung am Baum unterschiedli
chen Strahlungsstarken ausgesetzt waren. Die gefundenen Resultate lassen sich dahin
gehend interpretieren, dafl, unabhangig von der Konzentration der Spritzbriihe ea. 99 % 
der Viren relativ schnell inaktiviert werden (Halbwertzeit 17 Sh), die restlichen 1 % aber 
etwa l4mal langsamer (Halbwertzeit 240 Sh). _Da die Dosis-Effekt-Kurve for Viren im 
Gegensatz zu chemischen Pflanzenschutzmitteln relativ flach verlauft, kann auch eine 
Restaktivitat von weniger als l % noch eine erhebliche Wirkung zeigen. In frtiheren Frei
landversuchen mit dem Apfelwickler-Virus war gefunden worden, dafl, eine Reduzierung 
der Viruskonzentration in der Spritzbrtihe um 2 Zehnerpotenzen den Wirkungsgrad der 
Behandlung our um ea. 1,3 Probit (d. h. zum Beispiel von 90 % auf 50 %) verminderte. 
Die gefundene, relativ hohe Persistenz des Apfelwickler-Granulosevirus laBt den SchluB 
zu, daB zumindest unter den Klimabedingungen in Deutschland, die Wirkung des Virus 
in der Praxis our unwesentlich durch die UV-Strahlung der Sonne beeintrachtigt wird. 

8. Untersuchungen zur Unbedenklichkeit von Biopriiparaten zur mikrobiologischen
Schadlingsbekampfung - Studies on the safety of biopreparations for microbial con
trol (Groner, A., in Zusammenarbeit mit Doller, Gabriele, Bundesforschungsanstalt
for Viruskrankheiten der Tiere, Ttibingen)

Die hygienische Unbedenklichkeit von Insektenpathogenen ist eine wesentliche Voraus
setzung for ihre Anwendung im Pflanzenschutz. Deshalb wurden entsprechende, zulas
sungsbegleitende Forschungen durchgeftihrt, u. a. am Kernpolyedervirus zur Bekamp
fung der Kohleule (Mamestra brassicae). Nach Verfotterung einer Dosis von 1 x 1011 

Polyedem/kg Lebendgewicht hatte sich bei Mausen kein Hinweis auf eine Virusvermeh
rung in diesem Modell-Sauger ergeben. Weitere Ftitterungsversuche rnit der gleichen Dosis 
wurden jetzt noch an Schweinen durchgeftihrt. Unter Anwendung der gleichen diagnosti
schen Verfahren (Untersuchungen der Organe mittels Radio-Immune-Assay (RIA) und 
mittels Biotest an L1 -Larven von M brassicae) lieB sich auch in Schweinen nach der Ver
ftitterung von Polyedem aktives Virus our in den Faeces nachweisen, z. T. wiederum in 
Form von freigesetzten Virionen, die (im Gegensatz zu den Polyedem) schnell inaktiviert 
werden. Damit ergab sich auch diesmal kein Hinweis auf eine schadliche Wirkung von 
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1. Vergleichende Untersuchungen zur Dauetwirkung von lnsektiziden zum Schutz von
Sorghum und Mais unter tropischen Bedingungen - Comparative investigations on the
longevity of the efficiency of insecticides on sorghum and maize under tropical con
ditions (Wohlgemuth, R.)

Die Untersuchungsserie iiber die Dauerwirkung von Insektiziden unter heill,/trockenen 
Bedingungen (36

° 

C, 50 % rel. Feuchte) wurde bei dem Schadling Tribolium castaneum

nach 24 Monaten abgeschlossen. Wenn man eine Nachzucht von < 10 % im Vergleich zu 
den unbehandelten Proben als Wirkungsgrenze ansetzt, ergeben sich folgende Dauerwir-
kungen: 

Wirkstoffmenge 
Wirkungsdaue r Handelsname Wirkstoff mg/kg 

iiber Nuvanol N2P (Est) Jodfenphos 20 
24 Monate Satisfar (Est) Etrimfos 5 

Satisfar (Sp) Etrimfos IS 
Folithion I % DP (Est) Fenitrothion 10 
Decia-Malathion-
Puder (Est) Malathion 11,25 

18-24 Monate Hostaquick 
2 % Dust (Est) Heptenophos 40 
Nexion Dust 2 (Est) Bromophos 12 
Reldan E 2 (Sp) Chlorpyriphosmethyl 5,7 

12-18 Monate Damfin P 2 (Est) Methacrifos 10 

Satisfar (Sp) Etrimfos 5 
Actellic 25 (Sp) Pirimiphosmethyl 2 

9-12 Monate Nexion EC 36 (Sp) Bromophos 12 
Folithion 500 EC (Sp) Fenitrothion 12 

6-9 Monate Damfin 950 EC (Sp) Methacrifos 15 
Detmolin F (Sp) Dichlorvos + 9,8 

Pyrethrin + 0,37 
Piperonylbutoxid 0,18 

3-6 Monate Decis-Puder 
0,1 % (Est) Decamethrin 0,25 

weniger als .Dustman Pyrethrum + 1,65 
1 Monat Komkafer Puder (Est) Piperonylbutoxid 26,6 

Permanent (Est) Permethrin 6 
Neudorff-Biores-
methrin (Est) Bioresmethrin 3 

Sp = Spritzmittel 
Est = Einstaubemittel 

Wie zu erwarten, haben die Pyrethrum- und Pyrethrin-Praparate gegen Tribolium casta

neum nur eine beschrankte Wirkung. 
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2. Untersuchungen iiber die Verbreitung und den Grad der Resistenz gegen verschiedene
Insektizide bei Vorratsschiidlingen in einheimischen Liigem und Lebensmittelbetrie
ben - Survey of occurence and level of resistance of stored products pests to insecti
cides (RaBmann, W .)

Nach der Oberpri.ifung und Andenmg der Arbeitsvorschrift der FAO-Methode Nr. 15 
wurde die LD 50 (% Wirkstoff in Ace ton) empfindlicher Vorratsschiidlinge (Laborstamme) 
for Malathion errnittelt. Sie betrug bei Oryzaephilus surinamensis 0,00124 %, bei Rhizo
pertha dominica 0,0056 %, bei Sitophilus zeamais 0,003 % und bei Tribolium castaneum
0,0295 %. 

3. Wirkung sterilisierter Bacil/us-thuringiensis-Priiparate auf die Larvalentwicklung von
Motten - Effect of sterilized !)reparations of Bacillus thuringiensis on the larval deve
lopment of moth species (Wohlgemuth, R ., in Zusammenarbeit mit Langenbruch, A.,
Institut ftir biologische Schiidlingsbekampfung, Darrnstadt)

Praxisnahe Untersuchungen zur insektizidfreien Bekiimpfung von Motten (Ephestia elu
tella) in Getreideschiittbodenlagem mit Bacillus-thuringiensis-Priiparaten lassen eine gute 
Wirkung erwarten. Bedenken, lebensmittel mit aktiven Bakterien zu behandeln, veran
laBten Untersuchungen zur Wirkung eines Bacillus-thuringiensis-Priiparates, bei denen die 
Bakterien abgetotet worden waren. Das Praparat verliert offenbar einen Tell seiner Wir
kung, doch kann dies vermutlich durch Dosiserhohung ausgeglichen werden. 

4. Entwicklung von Biotests von Neem-Produkten auf insektenwirksame Eigenschaften -
Development of bioassays to test the effects ofNeemproducts on insects (Maurer, G.,
in Zusammenarbeit mit Schmutterer, H., Universitat GieBen)

Im Rahmen eines GTZ-Projekts zur Gewinnung natiirlicher lnsektizide wird die Wirkung 
verschiedener Extrakte von Samen und Blattern des Neem-Baumes (Azadirachta indica)
auf Vorratsschiidlinge getestet. Es werden Methoden erarbeitet, mit denen sich Neem-Pro
dukte verschiedener Herkunft auf Wirkungsunterschiede pri.ifen lassen. 
Die repellierende Wirkung von 10 verschiedenen Neem-Extrakten sowie kalt gepreBtem 
Neem-01 auf Tribolium confusum wurde untersucht. 
Die stiirkste Repellentwirkung hatten Wasser- und Methanol-Extrakte sowie mit Aza
dirachtin angereichertes Neem-01. 

5. Untersuchungen iiber die Wirkung von Bestandteilen des Neem-Baumes (Azadirachta
indica) gegen Schiidlinge an lagemdem Getreide und Hiilsenfriichte - Studies of the
effects of various parts of the Neem tree (Azadirachta indica) as a protectant against
insect pests on stored grain and legumes (Pereira, J .)

Pflanzliche ale (Neernkern-ol, Palrnkem-ol, Erdnu:B-01, Carite-ol) wurde� auf ihre Wir
kung gegen Callosobruchus maculatus-Befall von Erbsen untersucht. Alie Ole hatten bei 
Konzentrationen zwischen 3 und 8 ml/kg eine ovizide Wirkung. Eine larvizide Wirkung 
war nur for Neemkem-Ol nachweisbar. 
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6. EinfluB niederer Temperaturen (weniger als + 15
° 

C) auf die Entwicklungsfiihigkeit
von Eiem und jungen Larven der an SiIBwaren schadlichen Motten, Speichermotte
(Ephestia elutella), Tropische Speichermotte (Ephestia cautella) sowie von Larven der
Dorrobstmotte (Plodm interpunctella) - Influence of low temperatures (less than +
15

° 

C) on the development of eggs and young larvae of moths dangerous to sweets,
Ephestia elute/la and Ephestm cautel/a as well as of young larvae of Plodm inter
punctella (Stratil, H. und Reichmuth, Ch.)

Das Kiihllagem von Siillwaren eignet sich zur Abtotung frischen Mottenbefalls. Es wurden 
Kalteeinwirkzeiten zur Abtotung von Eiem der Speichennotte und der Tropischen Spei
chennotte for verschiedene konstante Temperaturen zwischen + 1 ° C und + 14 ° C be
stimmt. Nur unterhalb von + 12

° 
C konnten alle eingesetzten Eier beider Arten abgetotet

werden. Fiir Eier der Tropischen Speichermotte waren hierzu maximal 18 Tage erforder
lich, for Speichermotteneier einiger Altersstufen jedoch bis zu 28 Tage. Larven aller drei 
Mottenarten zeigten sich gegen Kalte widerstandsfahiger als Eier. 

7. Untersuchungen iiber die Wirkung von kombinierten Begasungsmitteln auf verschie
dene Vorratsschadlinge - Experiments on the efficiency of combined fumigation on
different stored product pests (Reichmuth, Ch.)

Die Wirkung von Phosphorwasserstoffbegasungen bei praxisgerechtem Konzentrationsver
lauf (schneller Anstieg und anschlieBend langsamer Abfall der Gaskonzentration) und Be
gasungen mit konstanter Konzentration wurde beim Komkafer (Sitophilus granarius) ver
gleichend untersucht. Um eine Mortalitat von 95 % zu erreichen, war bei praxisentspre
chendem Konzentrationsverlauf bei gleicher Einwirkzeit eine etwa zehnfache Wirkstoff
belastung erforderlich. 
Bei Phosphorwasserstoffbegasungen in einer Getreidesilozelle aus Beton (Querschnitt 3 m 
x 3 m) diffuniderte das Gas nur sehr langsam in drei Wochen durch eine 28 m dicke Ge
treideschicht (17° C, 14 % Komwassergehalt). Die Gasverluste durch die Silowande wa
ren betrachtlich. 

8. EinfluB von Kohlendioxid auf die Wirksamkeit von Phosphorwasserstoff gegen ver
schiedene Vorratsschadlinge - Effect of carbon dioxide on the efficacy of phosphine
against different stored product insects (Desmarchelier, J.M.)

Es wird untersucht, wieweit durch gleichzeitige Anwendung von C02 die Wirkung von 
Phosphorwasserstoff-Begasungen gesteigert bzw. der Aufwand von PH3 vermindert wer
den kann. Alie z. Zt. bearbeiteten Versuchsobjekte (adulte Tiere der Arten Sitophilus 
granarius, Tribol ium confusum, Trogoderma granarium) sterben bei einer PH3 -Konzen
tration von 50 ppm in C02 -angereicherter Atmosphare schneller ab als in Luft, wobei 
aber Unterschiede von Art zu Art vorhanden sind. Bei Tribolium conjitsum steigt die Mor
talitat mit steigendem C02 -Gehalt (von O - 75 % C02) stetig an, wahrend bei Sitophilus
granarius und Trogoderma granarium iiber 25 % C02 -Gehalt keine Wirkungssteigerung 
mehr zu erreichen ist. 

9. Untersuchungen iiber die Wirkung gasformiger Bekampfungsmi ttel auf vorratsschad
liche Milben und ihre Dormanzstadien - The efficiency of fumigants on stored pro
duct mites and their hypopus stages (RaBmann, W.)

Das Problem von Milben in lagemden Lebens- und Futtermitteln gewinnt zunehmend an 
Bedeutung. Erschwerend bei ihrer Bekampfung ist, daB Eier und Dauerstadien von Mil

ben sehr widerstandsfahig gegen Bekiimpfungsmittel sind. 
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In einer speziellen Begasungsapparatur, in der Umweltfaktoren wie Temperatur und Luft
feuchte variiert werden konnen, werden die zur Abtotung der verschiedenen Entwick
lungsstadien vorratsschadlicher Milben notwendigen Paramter (Gaskonzentration, Ein
wirkzeit) ermittelt. 

Vorversuche zeigten, daB bei 22
° 

C, 75 % rel. Feuchte und einer Gaskonzentration von 12 
mg/1 Methylbromid adulte Mehlmilben ( Acaro siro) nach 5 Stunden abgetotet werden. 

10. Untersuchungen tiber die Wirkung inerter Gase auf die Mortalitiit von Vorratsschiid
lingen - Investigations into the lethal effects of inert atmospheres on stored product
insects (Tune, I., Reichmuth, Ch. und Wohlgemuth, R.)

Die Anwendung inerter Atmosphiiren (02 -arme, 02 / N2 / C02 -Mischungen) erregt im Vor
rntsschutz steigendes Interesse, da keine Probleme der Ruckstandsbildung zu erwarten 
sind. In Liindem mit warmem Klima werden inerte Atmosphliren bereits in begrenztem 
Umfange in der Praxis eingesetzt. Es wird untersucht, ob auch bei Temperaturverhlilt
nissen, wie sie in Mitteleuropa und in der Nordtiirkei herrschen, das Verfahren anwend
bar ist. Mit 02 -armen Gasmischungen (02 -Gehalt < 4 %) wird z. Zt. die Mortalitiit bei 
verschiedenen Stadien von Tribolium confusum (Amerikanischer Reismehlkafer) unter
sucht. Bei 20

° 

C/60 % rel. Feuchte konnte bei adulten Tieren innerhalb 4 - 5 Tagen eine 
vollstiindige Abtotung erreicht werden. 

11. Untersuchungen zum EinfluB verschiedener Parameter auf die Rtickstandsbildung bei
der Begasung von Lebensmitteln gegen V orratsschlidlinge - Investigations for the
influence of varying parameters on the residues of fumigants during fumigation of
foods against stored product insects (Noack, S., Wohlgemuth, R. und Reichmuth, Ch.)

Bei der Anwendung von Vorratsschutzmitteln wird sowohl das Eindringen dieser Stoffe 
in das Lagergut als auch das Verlassen und damit die Hohe der Riickstiinde durch zahl
reiche Parameter wie Temperatur, Konzentration, Begasungs- bzw. Beliiftungsdauer, 
Korngr6Be, Fettgehalt, Ladefaktor u. a. m. beeinfluBt. Durch systematische, verglei
chende Untersuchungen soil der EinfluB dieser Faktoren an Beispielen auf der Grund
lage von Praxisdaten gepriift werden. Ziel ist es, die Basis fiir Modellrechnungen zu erhal
ten, um damit die bei Begasungen zu erwartenden Riickstiinde vorherberechnen zu kon
nen bzw. - soweit technisch moglich - die Parameter so zu steuern, daB ein Minimum an 
Riickstiinden erzielt wird. 

Bei der Untersuchung von Haselniissen, Sojabohnen, Weizen und Rosinen zeigte sich, daB 
generell die Begasungskonzentration einen starkeren EinfluB auf die Hohe der Riickstande 
hat als die Begasungsdauer. Die Begasungstemperatur ist ohne bedeutenden EinfluB auf 
die Riickstandsbildung. Wahrend Haselniisse unmittelbar nach Ende der Begasungen die 
hochsten Riickstande aufwiesen (1 - 3 mg PH3 /kg), konnten bei Rosinen nur geringe 
Riickstiinde festgestellt werden (-0,2 mg/kg). Die Abnahme der Riickstande mit zuneh
mender Dauer der Beliiftung dauerte bei den Haselniissen z. T. mehrere Wochen, bei Ro
sinen hingegen waren schon nach wenigen Stunden praktisch keine Riickstiinde mehr 
nachweisbar. 

12. Untersuchungen zum Schutz verpackter Nahrungs- und GenuBmittel gegen Befall
durch Vorratsschiidlinge - Investigations for protection of packaged general and
luxury foodstuff against infestation of stored product insect pests (Khan, M. A. und
Wohlgemuth, R.)

Die mechanische Widerstandsfahigkeit verschiedener Mono- und Verbundfolien gegen 
vorratsschadliche Insekten wurde vergleichend untersucht. Genotherm Z (Hart-PVC, un-
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gereckt wei:6, Monofolie) und Trespaphan GND (Polypropylen/ Aluminium/Polyathylen
Verbundfolie) erwiesen sich als am widerstandsfahigsten, wurden jedoch in einigen Tests 
van Rhizopertha dominica und Tenebroides mauritanicus durchfressen. Siegelschichten 
und Kanten wurden bevorzugt angegriffen. 

AuBerdem wird die Dauerwirkung (bis 12 Monate) von Phoxim, Chlorphoxim und 
Fenitrothion (1 bzw. 2 g/m2 ) auf verschiedenen Pappentypen bei feucht/heiBen und 
trocken/heiBen Bedingungen gegen Rhizopertha dominica gepri.ift. 

Institut ftir Pflanzenschutzmittelforschung in Berlin-Dahlem 

Mit Untersttitzung des Senates der Bundesforschungsanstalten des BML wurde ftir die wis
senschaftlichen Mitarbeiter ein Kurs tiber Varianzanalyse organisiert. Herr Professor Dr. 
Hartmut WeIB von der FU Berlin konnte als Dozent gewonnen werden. 

Das Institut hat 34 Umweltproben aus EG-Untersuchungsgut ftir Referenzrriaterialien hin
sichtlich ihrer Gehalte an 18 Chlorkohlenwasserstoffinsektiziden und verwandten Ver
bindungen untersucht. Die Matrix-Skala reichte dabei von Klarschlamm, Boden tiber Milll
und Pflanzenasche, tierische und pflanzliche Lebensmitteltrockenpulver, Eibestandteile, 
Trockenblut-, Tierknochen-, Haar- und Federmehl bis zum StiBwasserplankton. Sechs 
Probentypen waren for eine weitere Verarbeitung zu zertifiziertem Referenzmaterial in 
Betracht zu ziehen. Die EG ftihrt damit zur Zeit einen Ring-Vorversuch durch. 

Das Institut hat an der Erstellung von EG-amtlichen Analysenmethoden ftir Insektizid
und Fungizidrtickstande in tierischen und pflanzlichen Nahrungsgiitern mitgewirkt. 

1. Ausarbeitung von Rechenprogrammen und Programmpflege ftir die Auswirkung wis
senschaftlicher Versuchsanstellungen - Elaboration of computer programmes and
their services for the evaluation of data from scientific experimental work

1.1 Rechenprogramm ftir die einfache Probitanalyse - Program for simple probitanalysis 
(KoBmann, A.) 

Im Zusammenhang mit der Prtifung der akuten Toxizifat von Pflanzenschutzmitteln ge
gentiber Regenwtirmem wurde ein Rechenprogramm (FORTRAN IV) ftir die Auswertung 
der Versuchsergebnisse unter Verwendung des Probit-Modells erstellt. 

Die qualitativen Dosis-Wirkungs-Beziehungen werden individuell nach dem Maximum
Likelihood-Verfahren angepaBt. Nattirliche Mortalifaten (bis zu 10 %) in den Kontrollen 
werden nach der Abbottschen Korrekturformel berticksichtigt. Der Vertrauensbereich fur 
die EC50 wird nach dem Fiellerschen Theorem geschatzt. Die Gtite der Anpassung wird 
tiber die Chi-Quadrat-Statistik und tiber die t-Statistik (Finney's ,,g") gepri.ift. Ftir die 
ktinftig serienmaBig durchzuftihrenden Toxizifatspri.ifungen ftihrt der Einsatz dieser EDV
Auswertemethode zu erheblicher Arbeitseinsparung. 

2. Entwicklung von Spurenanalysenmethoden fur Riickstandsuntersuchungen von Pflan
zenschu tzmitteln - Development of trace analysis methods for residue studies of
pesticides

2.1 Bestimmung von Aldicarb-, Alclicarbsulfoxid- und Aldicarbsulfonriickstanden in 
Boden, Erdbeeren (Frucht und Blatt) und in Zuckerriiben - Determination of resi
dues of aldicarb, its sulfoxid and its sulfon in soil, strawberries (fruits and leaves) 
and in sugar-beets (KoBmann, A. und Ebing, W.) 

Bei der Dberpri.ifung der in der Literatur beschriebenen Methoden fur das hoch warmblii
tertoxische Aldicarb stellte sich heraus, daB damit die beiden Metaboliten nicht ausrei-
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chend genug erfafM werden. Deshalb wurde eine Methode in aufwendigen Versuchsserien 
entwickelt, bei welcher nachgepriifterma:Ben auch einzeln die von der H6chstmengenver
ordnung Pflanzenschutz geforderte Erfassung der Sulfo:xid- und Sulfon-Metaboliten zu 
rnindestens 80 % gelingt. 

Die Methode beruht auf der Oberfi.ihrung von Aldicarb und den beiden genannten Meta
boliten in Aldicarbsulfon und dessen gaschromatographischer Bestimmung. 

Die Ri.icksfande werden aus dem Probematerial rnit Wasser/ Aceton extrahiert, gemein
sam rnit Peressigsaure zum Aldicarbsulfon oxydiert. Der oxydierte Extrakt wird i.iber Kie
selgel/ Aktivkohle saulenchromatographisch gereinigt. Die gaschromatographische Be
stimmung erfolgt auf einer Carbowachs-20-M-Saule (5 %) rnit einem schwefelspezifischen, 
flammenphotometrischen Detektor. 

Zusatzversuche rnit 0,05 bis 0,25 mg/kg des Wirkstoffs bzw. der beiden Metaboliten er
gaben bei jeweils 20 g der genannten Probematerialien Wiederfindungsraten von 80 bis 
118%. 

Die untere Grenze des praktischen Arbeitsbereichs liegt bei etwa 0,02 mg/kg. 

Die Methode liegt der DFG zur Aufnahme in die offiziose Methodensammlung ,,Ri.ick
standsanalytik von Pflanzenschutzrnitteln" vor. 

2.2 Entwicklung einer hochdruckfliissigkeitschromatographischen Bestimmungsmethode 
fiir Riickstiinde von Triazinherbiziden in Boden und Bodenorganismen - Develop
ment of a HPLC method for residue determination of triazine herbicides in soil and 
soil organisms (Pflugmacher, J. und Ebing, W.) 

Die Triazin-Herbizide sind relativ stabile Verbindungen. Deshalb ist es notwendig, ki.inftig 
deren Verbleib im Boden zu i.iberwachen, um festzustellen, ob sie unter gewissen Bedin
gungen als ,,persistent" einzustufen sind. Eine Methode, die sich fi.ir Routineuntersuchun
gen eignet, wurde deshalb entwickelt und in Translokationsversuchen angewendet. 

Zur Bestimmung der Triazinherbizide werden 40 g Boden rnit 250 ml Methanol 22 Stun
den in einer Soxhletapparatur extrahiert. Nach der Einengung wird der Extrakt umgelost 
und auf ein Volumen von 2 ml gebracht. 

Bodenorganismen, z. B. Regenwi.irmer, werden rnit je 100 ml eines Gemisches von Aceton/ 
Wasser im Verhaltnis 2 : 1 und Zugabe von 5 g Celite 545 rnit Hilfe eines Zerkleinerungs
gerates unter Eiski.ihlung homogenisiert. Nach der Filtration werden die Proben in einen 
Schiitteltrichter i.iberfiihrt und ein Aceton/Wasser-Verhaltnis von 1 : 1 eingestellt. Nach 
Zugabe von 20 ml gesattigter Kochsalzlosung werden die Extrakte zweimal rnit je 100 ml 
Dichlormethan ausgeschi.ittelt und die Aceton/Wasserphase anschlie:Bend verworfen. Nach 
Trocknung i.iber Na2 S04 werden die Proben auf 2 ml eingeengt. 
Die Reinigung der Extrakte erfolgt rnit Hilfe der Co-Sweep-Destillation bei einer Ofen
temperatur von 200

° 

C, einem N2 -Flu:B von 80 ml und einer L6sungsrnittelflu:Brate von 
3 ml/rnin eines Gernisches von Essigester/Cyclohexan/A thanol im Verhaltnis 2 : 1 : 1. 

Die gereinigten Extrakte werden emeut auf 2 ml eingeengt und anschlie:Bend unter fol
genden Bedingungen hochdruckfli.issigkeitschromatographisch bestimmt: 

Saule: Lichrosorb 10 RP8, Elutionsgernisch: 
Methanol : Tetrabutylammoniumsulfat : Acetonitril 4 : 6 : 2, UV-Detektion bei 225 nm. 

Unter diesen Bedingungen wurden die Triazinherbizide Atrazin, Simazin und Trietazin 
bei einer Ri.ickstandskonzentration von 0,1 mg/kg rnit Wiederfindensraten zwischen 
85 % und 90 % in Boden und Regenwiirmern bestimmt. 
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3. Untersuchungen zur Langzeit-Lagerfahigkeit und Lagertechnologie von pflanzen
schutzmittelhaltigen Erntegutproben - Studies about long-term storage capability
and storage technology of pesticides containing crop samples

3.1 Pilotstudien zur langfristigen Tieftemperatur-Lagertechnologie riickstandshaltiger 
Emtegutproben - Pilot studies about long-term storage technology of residues 
containing crop samples under low temperature conditions (Strupp, D .  und Ebing, W.) 

Die fortgesetzten diesbezliglichen Untersuchungen sind Teil des integrierten Bundesfor
schungsprojektes , ,Pilot-Umweltprobenbank". 
Schwerpunkt der Arbeiten im Jahre 1981 waren die Untersuchung laborma:Big kontami
nierter Weizen-, Gras- und Bodenproben und Einbringung von Proben mit Gehalten an 
,,gewachsenen" Riickstanden in die Zentralbank in Jiilich (Lagerung i.iber fli.issigem Stick
stoff) wie auch in die Berliner Satellitenbank (I..agerung bei -90° C). Entsprechende 
umweltrelevante Daten zu diesen aktuell untersuchten Proben wurden gesammelt. 
Die bisher anhand des Modellversuches bei -90° 

C erhaltenen Ergebnisse lassen die Kon
stanz der Rtickstandswerte der Chlorkohlenwasserstoffe erkennen .. Bei den Werten der 
Organophosphorsaureester ist ein leichter, bisher nicht signifikant gesicherter Abnahme
trend zu erkennen. 

4. Entwicklungsarbeiten zur okologischen Priifung von Chemikalien - Studies directed
to development of ecotoxicological testing of chemicals

4.1 Ausarbeitung eines Schnelltests zur Beurteilung des Metabolismus- und Abbauver
haltens von Wirkstoffen mit Hilfe standardisierter, steriler, pflanzlicher Gewebe
kulturen - Development of a rapid screening assay to evaluate the metabolism and 
degradation of pesticides using standardized, sterile plant tissue cultures (Schuphan, 
I., Haque, A. und Ebing, W.) 

Fiir die okotoxikologische Prtifung von Pflanzenschutzmitteln und anderen Chemikalien 
fehlt es an wenig aufwendigen Screening-Tests zur Beurteilung des zu erwartenden Um
wandlungs- und Abbauverhaltens in pflanzlichen Geweben unter AusschluB der Faktoren 
Bodenmikroorganismen und UV-Bestrahlungen. Hier wird an einem gut reproduzierbaren 
Test zur Abschatzung der Metabolismusleistung der Pflanzenzelle gegeni.iber den verschie
denen Chemikalien gearbeitet. Gegentiber dem Vorjahr wurde eine stark erweiterte Me
thodik zur routinemaBigen Klassifizierung der entsprechenden extrahierten Radioaktivi
taten in Ausgangsverbindung, polare und weniger polare Verbindungen erarbeitet und im 
Ringtest erprobt. Nach Erstellung der Radioaktivitatsbilanzen werden das Nahrmedium 
und die Chloroform/Methanol/Wasser-Extrakte des Zellmaterials am tiefgekiihlten Rota
tionsverdampfer oder durch Gefrierdestillation schonend konzentriert und di.innschicht
chromatographisch mit geeigneten l.aufmittelgemischen in Ausgangsverbindung (Rf-Wert 
um 0,5) in polare Metaboliten (Rf-Wert kleiner als Ausgangsverbindung) und in weniger 
polare Metaboliten (Rf-Wert groBer als Ausgangsverbindung) quantitativ unterteilt. Uber
einstimmend fanden alle drei an einem Ringtest beteiligten l.aboratorien in einer Ring
test-Serie mit 14C-Pentachlorphenol (PCP) in Weizenzell-Suspensionskultur hohe Meta
bolisierungsraten. Nur weniger als 2 % des Ausgangswirkstoffes PCP waren in freier Form 
noch vorhanden; tiber 50 % batten sich in polare Metaboliten und i.iber 30 % in gebundene 
Rtickstande verwandelt. 
Nach AbschluB gezielter weiterer Optimierung und Erganzung der Methodik sowie Durch
ftihrung von Metabolisierungstests und Prtifung weiterer Testchemikalien ist die Erstel
lung eines Richtlinienentwurfes vorgesehen. 
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4.2 Laborversuche zur Aufnahme von Chlorkohlenwasserstoffinsektiziden, Polychlor
biphenylen, herbiziden Carbamimaureestem und Phenoxyalkancarbonsauren durch 
Regenwtirmer Lumbricus te"estris - Lab experiments for uptake of organochlorine 
insecticides, polychlorinated biphenyls, carbamate and chlorophenoxyalkane car
boxylic acid herbicides by earthworms Lumbricus terrestris (Pflugmacher, J. und 
Ebing, W.) 

Nach einem friiher beschriebenen Verfahren wurden die Fremdstoff-Spurengehalte in 
gezielt angelegten Versuchsserien ermittelt. Dabei soil untersucht werden, ob der Regen
wurm als Schli.isselorganismus fiir bioverfogbare Schadstoffspuren im Boden dienen kann. 
Boxen mit Versuchserde wurden mit je 0,5 mg/kg 4,4'-Dichlorbiphenyl, 2,4,4'-Trichlor
biphenyl sowie 3,4,4'-Trichlorbiphenyl kontaminiert und die Regenwiirmer fi.ir 20 Tage in 
der Ertle belassen. Die anschlieBende Analyse der Ertle bzw. Wiirmer ergab fiir diese Poly
chlorbiphenyle Anreicherungsfaktoren in den Wiirmern, bezogen auf den Boden, zwischen 
4 und 5. 

Weitere Versuchsserien mit Pflanzenschutzmitteln erbrachten den Beweis, daB bereits 
nach 20 Tagen Expositionszeit - im Vergleich zu 55 Tagen - Regenwiirmer ihre Gleich
gewichtskonzentration erreicht haben. Die ermittelten Anreicherungsfaktoren der in die 
Ertle zu 0,05 mg/kg eingebrachten chlorhaltigen Insektizide ergaben fiir {3-HCH 3, for 
-y-HCH 1,5, for HCB und ftir Heptachlorepoxid 4. 

Weiterhin wurden Versuche Uber das Aufnahmeverhalten von herbizidwirksamen Carba
maten und Chlorphenoxyalkancarbonsauren durchgeftihrt. Dazu wurde die Versuchserde 
mit den Carbamaten Propham, Phenmedipham, Chlorbufam und Chlorpropham in einer 
Konzentration von 0,5 mg/kg bzw. 1 mg/kg mit den Chlorphenoxyalkancarbonsauren 
MCPA, 2.4.5-T und Fenoprop in einer Konzentration von 1,5 mg/kg kontaminiert. Nach 
20 Tagen wurden die Anreicherungsfaktoren in den Regenwi.irmern bestimmt, die sich 
fiir Phenmedipham zu 0,5, fiir Chlorbufam und Chlorpropham zu 2, for Propham zu 3 
und for MCPA, 2.4.5-T und Fenoprop zu 0,7 - 0,8 ergaben. Aus den bisher durchgefiihr
ten Versuchen mit Vertretern aus verschiedenen Pflanzenschutzmittelwerkstoffklassen 
kann abgeleitet werden, daB neben der chemischen Bestandigkeit der einzelnen Wirkstoffe 
hauptsachlich die Polaritat der Verbindungen fiir das Akkumulationsverhalten bestim
mend ist, da die Anreicherungsfaktoren fiir unpolare Stoffe deutlich hoher liegen. 

4.3 l.aboratoriums-Bodentest zur vergleichenden Toxizitatspriifung von Pflanzenschutz
mitteln an zwei Regenwurmarten Lumbricus terrestris L. und Eisenia foetida &iv. -
Comparative toxicity of pesticides in the laboratory soil test on two earthworm 
species Lumbricus terrestris L. and Eisenia foetida &iv. (Haque, A. und Ebing, W.) 

Die Untersuchung toxischer Wirkungen auf Regenwurmer zur Abschatzung des Einflusses 
von Chemikalien und Pflanzenbehandlungsmitteln auf Niitzlinge und Bodenzustand ist 
ein wichtiges Erfordemis der okotoxikologischen Bewertung von Chemikalien. Um mog
liches artspezifi.sches Verhalten zu erfassen, wurden vergleichende Toxizitatsversuche mit 
Lumbricus terrestris und Eisenia foetida mit dem bereits von uns entwickelten Laborbo
dentest untersucht. 

Die Toxizitatsergebnisse aus Tests mit 14 verschiedenen zugelassenen Praparaten, darun
ter Insektiziden, Herbiziden und Fungiziden, haben gezeigt, dall, die Toxizitat der Pra
parate an den zwei benutzten Wurmarten unterschiedlich ist. Von diesen Praparaten wa
ren nur vier gleich toxisch an beiden Wurmarten. Eine exakt gleichartige Toxizitatsrei
henfolge der gepriiften Mittel bei Eisenia und Lumbricus konnte nicht festgestellt werden. 
Es wurde keine generelle Tendenz beobachtet, daB eine Wurmart empfindlicher reagierte 
als die andere. 
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Neben diesen Untersuchungen beteiligte sich das Laboratorium an einem Ringversuch der 
EG mit vier Testchemikalien zur Toxizitatsermittlung an Eisenia foetida. Nachdem dieser 
RingYersuch ausgewertet sein wird, soil eine allgemeine Vorschrift der EG zur Durchfiih
rung yon Toxizitatspriifungen mit Industriechemikalien an Regenwtirmern ausgearbeitet 
und spater for alle Mitgliedstaaten erlassen werden. 

4.4 Versuche zur moglichen Eignung der Ackerschnecke Deroceras reticulatum (Miiller) 
als okotoxikologischer Indikator - Experiments with the slug Deroceras reticulatum

(Miiller) for its possible suitability as an ecotest organism (Haque, A.) 

Um das Spektrum an moglichen Testtieren zur Beurteilung des okotoxikologischen Ver
haltens Yon Umweltchemikalien im terrestrischen Bereich zu erweitern, wurden terrestri
sche Schnecken in Untersuchungen einbezogen zu der Frage, inwieweit Sie Wirkstnffe aus 
Futtermaterial und aus kontaminiertem Boden aufnehmen, irn Korper anreichern und 
wieder ausscheiden. 

Fiir die ersten Versuche wurden ein persistenter Chlorkohlenwasserstoff(Hexachlorbenzol 
(HCB), radioakt iY markiert) und ein polarer Wirkstoff (2,4-Dichlorphenoxyessigsaure 
(2,4-D), radioaktiY markiert) Yerwendet: Nach Ftitterung der Ackerschnecken (Deroceras 
reticulatum) mit Mohrenscheiben mit einem Gehalt Yon 0,5 mg/kg 14 C -HCB (in Glasge
faBen mit feuchtem Filterpapier) fanden sich nach 10 Tagen 0,43 mg/kg HCB in den 
Schnecken. Von der gesamten HCB-Menge, die aufgenommen wurde, fanden sich nach 
dieser Zeitspanne 7 % unYerandert im Kot. Wurden die Schnecken auf behandeltem Bo
den (1,0 mg/kg 14 C-HCB) fiir 17 Tage gehalten, so wurden 1,4 mg/kg HCB im Korper 
gespeichert gefunden. Diese Ergebnisse zeigen, daB die Schnecke offensichtlich sich nicht 
our aus ihrer pflanzlichen Nahrung mit Chemikalien kontaminiert, sondern mindestens 
in gleicher Weise tiber den Boden selbst. Bei Aufnahrne Yon 14 C-2,4-D-behandelten Moh
renscheiben (1,1 mg/kg) als Futter fanden sich nachflinf Tagen 0,68 mg/kg in der Schnecke 
gespeichert Yor. Wahrend dieser Zeit wurden bis zu 80 % der gesamten aufgenommenen 
2,4-D-Menge mit dem Kot ausgeschieden. Diese Menge bestand zu etwa 45 % aus nicht
umgewandeltem 2,4-D; der Rest lag in Form Yon Umwandlungsprodukten im Kot Yor. 
Auch in der Schnecke selber waren etwa die Halfte der Rtickstande Umwandlungspro
dukte. 

4.5 In vitro-Oxydationsreaktionen als Modelle zur Erzeugung und Erkennung potentieller 
Metaboliten von Pflanzenschutzmitteln mit mutagenen Eigenschaften - In vitro 
oxidation reactions as models for generation and recognition of potential pesticide 
metabolites showing mutagenic properties (Schuphan, I.) 

Viele Pflanzenschutzmittel lassen sich mit Oxydationsmitteln zu Umwandlungsprodukten 
oxydieren, welche auch wahrend ihres Metabolismus in Tier, Pflanze und Boden entste
hen konnen. Eine schnelle Priifung der Bildung solcher Oxydationsprodukte mit mogli
cherweise mutagenen Eigenschaften kann mit dem bekannten Salmonellatest (Ames 
assay) durchgefiihrt werden. 
Dieser Schnelltest kann dazu dienen, bisher unbekannte mutagene Wirkungen Yon oxy
datiY aus Pflanzenschutzmitteln gebildeten Metaboliten frtihzeitig zu erkennen. Bei nega
tivem Befund vermindert sich somit das ,,Sicherheitsrisiko" des getestenen Mittels. 

Vorerst wurde das Oxydationssystem m-Chlorperbenzoesaure-Dichlormethan gewahlt. 
Wichtig am Gesamtkonzept ist, dafli keine aufwendige Reinigung und Isolierung der Oxy
dationsprodukte nach der Oxydationsreaktion stattfinden muB, sondern das Reaktions
gemisch direkt dem Ames-Test zugefiihrt werden kann. Das gelingt mit diesem hier Yer-
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wendeten System, ohne daB das Oxydationsmittel, seine reduzierte Form oder das Ll:i
sungsmittel selbst den Test beeinflussen. Optimiert wurde das System mit dem inzwischen 
nicht mehr zugelassenen Herbizid Diallat: Aquimolare Mengen cis-Diallat und m-Chlorper
benzoesaure wurden in Dichlormethan bei -18

° 
C oxydiert, mit Dimentyhlsufoxid zu 

den erforderlichen Untersuchungskonzentrationen verdiinnt und im Salmonella-Test 
ohne Mikrosomenaktivierung (S-9 mix) untersucht. Mit iiber 180 revertants pro Nanomol 
dokumentieren die Oxydationsprodukte von Diallat ihre auBerordentlich hohe Bakterien
mutagenitat. Diallat selber ist ohne Oxydation kein Mutagen. In Anwesenheit des mikro
somalen Oxygenasesystems (S-9 mix) bringt Diallat nur 40 rev./nMol hervor. Dieses 
Enzymsystem besitzt neben seinen aktivierenden Eigenschaften auch desaktivierende 
(durch z. B. Glutathion-Gehalt), so daB schwacher mutagene Aktivitaten durch alleinige 
Mikrosomenaktivierung - wie in der Praxis iiblich - irri Ames-Test nicht immer erkannt 
werden konnen. D-adurch kommt diesem in vitro-Oxydationssystem seine besondere Be
deutung zu, und es diirfte somit eine wichtige Erganzung im Rahmen der Schnellpriifung 
von Chemikalien darstellen. 

4.6 Entwicklung einer geschlossenen, kontrolliert beliiftbaren Glas-Vegetationskammer 
zur quantitativen Bilanzierung des Verbleibs applizierter Pflanzenschutzmittel in 
Modell-Agrarokosystemen - Development of a closed, controlled ventilated glass 
container system for the quantitative determination of the fate of pesticides in model 
agricultural ecosystems (Scharer, E., Schuphan, I. und Ebing, W.) 

Die Entwicklung und Optimierung der Vegetationskammer hat zum Ziel, unter standardi
sierbaren Bedingungen den quantitativen Verbleib von Wirkstoffen in verschiedenen Tro
phiestufen von Modell-Agrarokosystemen unter EinschluB einer ,,Schadlings-Niitzlingsbe
ziehung" zu verfolgen. Dabei erfolgt gleichzeitig die Quantifizierung des Fliichtigkeits
verhaltens (Verdampfung, Codestillation) und des Abbaus (Mineralisierung zu Kohlen
dioxid) des Wirkstoffes. 

Nachdem die Kammer in ersten Versuchen mit der gewahlten Agrar-Biozonose ,,Kohlfeld" 
und dem persistenten Hexachlorbenzol ( 1 4 C-markiert) ihre Bewahrung hinsichtlich der 
Erfassung des fliichtiggehenden Wirkstoff-Anteils sowie dessen Weitergabe in der Nah
rungskette bestanden hatte, wurde das technisch sehr schwierig zu losende Problem be
arbeitet, durch eine moglichst einfache Anordnung quantitativ die Bildung von 14 C
Kohlendioxid als Endabbauprodukt aus dem zu testenden 1 4 C-Wirkstoff zu erfassen. 
Aufgrund der hohen Beliiftungsrate (1 Kammervolumenaustausch pro Minute � 0,6 m3 

Luft/min) schied wegen der hohen Kosten, des Chemikalienverbrauchs und des Abfall
problems von vornherein die Moglichkeit aus, die gesamte durchgesetzte Luftmenge auf 
ihren Gehalt an radioaktivem Kohlendioxid zu messen. Vielmehr wird der aus der Kam
mer austretende Luftstrom in einem konstanten Verhaltnis von 1 : 50 geteilt. Die Teil
strome werden in kalibrierten MeBstrecken durch Messung der Windgeschwindigkeiten 
standig iiberwacht. Der kleinere· abgezweigte Teilstrom passiert Absorptionsfallen spezieller 
Konstruktion. lhre Filllung mit Athanolamin-Athylenglykolather-Wasser (1 : 1 : 1) ge
wahrleistet, das Kohlendioxid des geteilten Luftstroms quantitativ zu absorbieren. Die 
Bestimmung des aus dem Pflanzenschutzmittelwirkstoff gebildeten 14 C-Kohlendioxid
Anteils erfolgt durch Messung der Absorptionslosung im Fliissigkeitsszintillationszahler. 

In einem Testlauf von 36tagiger Dauer mit dem Herbizid Monolinuron (' 4C-carbonyl
markiert) wurden 99,4 % der zu Versuchsanfang auf Boden applizierten Radioaktivitat 
wiedergefunden. Davon bildeten 26,3 % das Endabbauprodukt Kohlendioxid, wahrend 
4,3 % als fliichtiggegangener Wirkstoff-Anteil nachgewiesen wurden, Ein Gesamtversuch 
unter EinschluB aller Biozonoseglieder ist in Arbeit. 
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Abteilung fiir Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik in Braunschweig 

Im abgelaufenen Berichtszeitraum (1. 11. 1980 - 31. 10. 1981) lag der Schwerpunkt der 
van der Abteilung zu bewaltigenden Aufgaben, die ihr aufgrund des Pflanzenschutzgeset
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Oktober 1975 (Bundesgesetzbl. IS. 2591, 
1975 IS. 1059), zuletzt geiindert durch das Gesetz vom 16. Juni 1978 (Bundesgesetzbl. I 
S. 749), iibertragen warden sind, wiederum bei folgenden Arbeiten:

1. Priifung und Zulassung von Pflanzenbehandlungsmitteln

Das Pflanzenschutzgesetz bezeichnet unter dem Oberbegriff ,,Pflanzenbehandlungsmittel" 
sowohl Pflanzenschutzmittel als auch Wachstumsregler. Die Definition der Pflanzenschutz
mittel erfolgt nach dem Zweck: Pflanzen vor Schadorganismen zu schtitzen. Wachstums
regler sind Stoffe, die dazu bestimmt sind, d.ie 1.ebensvorgange von Pflanzen zu bee.influs
sen, ohne ihrer Ernahrung oder ihrem Schutz zu dienen. Zu den Pflanzenbehandlungsmit
teln gehoren auch Stoffe, die diesen Mitteln zugesetzt werden konnen, um ihre Eigen
schaften oder Wirkungsweise zu verandern, sie werden als Zusatzstoffe bezeichnet. 

1.1 Pflanzenschu tzmittel, Wachstumsregler und Zusatzstoffe 

An Antragen auf Zulassung bzw. Anderung der Zulassung sind registriert und bearbeitet 
warden: 
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Mittelgruppe Anzahl davon Einsatz im beantragte 
der Mittel Indikationen 

Insektizide 

1
Ackerbau 11 14 

Akarizide Gemi.isebau 5 10 

Insektizide 32 Obstbau 4 12 
+ Akarizide

J
Zierpflanzenbau 8 14 

Insektizide Weinbau 
+ Fungizide Hopfenbau 1 1 

Forst 
Vorratsschutz 5 7 

Fungizide Ackerbau 27 45 
( einschl. Saatgut- Gemi.isebau 5 18 
behandlungsmittel) 45 Obstbau 6 9 

Zierpflanzenbau 6 22 
Weinbau 5 8 
Hopfenbau 

Herbizide 68 Ackerbau 42 76 
Gemi.isebau 6 11 

Obstbau 3 5 
Zierpflanzenbau 15 16 
Weinbau 2 2 

Sonderkulturen 
Hopfenbau 1 2 
Forst 1 3 
Wiesen u. Weiden 6 9 
Nichtkulturland 3 4 

Molluskizide 
Nematizide 
Rodentizide 
Repellents 

20 39 

Wundbehandlungs-
mittel 

Bakterizide 2 

Wachstumsregler 10 23 

Zusatzstoffe 2 

Ubertragungen von 
Zulassungen 58 

Hinzu kommen 144 Mittel, die nach Ablauf der gesetzlichen lOjahrigen Zulassungsfrist 
erneut zur Zulassung angemeldet worden sind. 

Fi.ir 67 Mittel wurde die Kennzeichnung als nicht bienengefahrliches Pflanzenbehandlungs
rnittel beantragt. 
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1.2 Die Ergebnisse der irn Berichtszeitraum durchgeftihrten Prtifungen wurden von der 
Abteilung zusammenfassend bearbeitet und den Mitgliedem und Sachverstandigen der for 
die Beratung der Antriige zustandigen Fachgruppen des bei der Biologischen Bundesan
stalt errichteten Sachverstandigenausschusses for die Zulassung der Pflanzenbehandlungs
mi ttel zugeleitet. Die Entscheidung i.iber die Antriige erfolgte nach Anhorung des Sach
verstandigenausschusses. 

Die Fachgruppen tagten wie folgt: 

Zweirnal die Fachgruppen ,,Allgemeiner Pflanzenschutz", ,,Bienenschutz" sowie ,,Riick
stande und Toxikologie". Einmal die Fachgruppen ,,Rebschutz" und ,,Vorratsschutz und 
Nagetierbekampfung". 

1.3 Die Frage der Verwendung von Piktogrammen auf Pflanzenschutzmi ttelpackungen fi.ir 
Sicherheitsratschlage und andere, den Arbeitsschutz betreffende Angaben ist mit den be
teiligten Verbanden (Bundesverband der l..andwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften, 
Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft) erortert warden. Auch mit d�m In
dustrie-Verband Pflanzenschutz e. V. ist im Rahmen des Technischen Ausschusses dieses 
Problem besprochen warden. Das Ergebnis ist bisher, daB zusatzliche Bildhinweise R- und 
S-Satze nicht ersetzen konnen. Einer Regelung auf dem Verordnungswege steht die EG
einheitliche Regelung dieser Dinge entgegen. Eine freiwillige Verwendung ftihrt nicht zu
einer Verbesserung des Arbeitsschutzes, weil zu erwarten ist, daB sie nicht einheitlich be
achtet wird. Es wird weiter versucht, zu einer for alle Beteiligten vemi.inftigen Regeluog
zu kommen.

2. Bekanntgabe iiber Zulassungen und den Widerruf oder den Zeitablauf von Zulassungen
von Pflanzenbehandlungsmitteln

Es sind 6 Bekanntmachungen (53. vom I. Dezember 1980 bis 58. vom 1. Oktober 1981) 
im Bundesanzeiger mit 89 Zulassungen, 34 Widerrufen und 38 Zeitablaufen erfolgt. 

Dari.iber hinaus sind im Rahmen des lnformationsdienstes fur die Dienststellen des Deut
schen Pflanzenschutzdienstes mit den o. a. Bekanntmachungen zusatzliche Angaben, wie 
z. B. Wirkstoffgehalt, Gebrauchsanweisung, Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung durch
den Anwender, Gefahrensymbole zu den o. a. Zulassungen sowie zu 200 bereits beste
henden Zulassungen mitgeteilt warden (siehe auch Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd.
(Braunschweig) 33. 1981, S. 9, 42, 70,124,142 und 173).

3. Erteilung von Genehrnigungen zur Einfuhr bzw. zum Vertrieb nicht zugelassener Pflan-
zenbehandlungsrni ttel

Die Genehmigung zur Einfuhr bzw. zum Vertrieb nicht zugelassener Pflanzenbehand
lungsmi ttel und Zusatzstoffe for Forschungs-, Untersuchungs- und Versuchszwecke wird 
auf Antrag rnit Auflagen bzw. auch Bedingungen erteilt. Hierzu gehort for den Antrag
steller auch die Pflicht, den Pflanzenschutzamtern Art und Umfang der Versuche anzu
zeigen. Im Berichtszeitraum sind 187 Antriige auf Einfuhr und 18 Antrage auf Vertrieb 
mit zusammen 5 378 kg, 2 734 1 und 60 Spraydosen Pflanzenbehandlungsmittel bearbei
tet warden, darin waren 15 Antrage mit 193 kg und 70 1 fur ausschlieBlich fabrikations
technische Pri.ifungen enthalten. 

4. Neben der Pri.ifung und Zulassung von Pflanzenbehandlungsmitteln hat die Abteilung
weitere bedeutsame Aufgaben hinsichtlich des Einsatzes von Pflanzenbehandlungsrnitteln
zu iibemehmen, wie z. B. Unterrichtung und Beratung von Behorden und Institutionen,
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Mitwirkung in nationalen und internationalen Gremien, gutachtliche Stellungnahmen, 
aber auch Aufgaben im Rahmen zulassungsbegleitender Forschung. 

Die geltende Verordnung iiber Pflanzenbehandlungsmittel in oder auf Lebensmitteln 
pflanzlicher Herkunft und Tabakerzeugnissen (Hochstmengenverordnung Pflanzenbe
handlungsmittel) tritt am 31. Dezember 1981 au:Ber Kraft, deren Gilltigkeit wurde jedoch 
durch eine neue Verordnung um 6 Monate verlangert. Die Abteilung war an den Vorar
beiten an einer neuen Hochstmengenverordnung beteiligt. 

5. Die Abteilung hat den Bundesminister fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten be
raten bei der Erarbeitung

- des vorgesehenen Ablosegesetzes zum Pflanzenschutzgesetz,
- des Gesetzes zum Schutz vor gefahrlichen Stoffen (Chemikaliengesetz - ChemG) vom

16. 9. 1980 sowie zu den Rechtsverordnungen auf Grund dieses Gesetzes. Vom L Ja
nuar 1982 an wird eine eigene Organisationseinheit in Berlin-Dahlem die Aufgaben der
Biologischen Bundesanstalt aus dem ChemG tibemehmen.

- der Verordnung tiber Kosten der Biologischen Bundesanstalt fur Land- und Forstwirt
schaft (BBA KostVO) vom 1.9.1981 .

Fachgruppe fiir chemische Mittelpriifung in Braunschweig 

1. Untersuchung des Riickstandsverhaltens verschiedener Pflanzenbehandlungsmittel in/
auf pflanzlichen Erzeugnissen - Investigation of the residue behaviour of various pe
sticides in/on vegetable products (Weinmann, W. und Nolting, H. G., in Zusammen
arbeit mit Ropsch, A., Parnemann, H., Lundehn, J.-R. und den Dienststellen des Deut
schen Pflanzenschutzdienstes)

In insgesamt 60 Rtickstandsversuchen, die gerna:B Richtlinie Merkblatt Nr. 41 bei den 
Pflanzenschutzamtern und/oder auf dem Versuchsgelande der Biologischen Bundesan
stalt durchgeflihrt wurden, erfolgten Untersuchungen tiber das Riickstandsverhalten von 
Pflanzenbehandlungsmitteln der nachstehend aufgefiihrten Wirkstoffe in den genannten 
Kulturen: 

Vinclozolin auf/in Kopfsalat 
Vinclozolin auf/in Erdbeeren 
lprodion auf/in Kopfsalat 
Pirimi phos-me thyl auf/in Kopfsalat 
Methidation auf/in Pflaumen/Zwetschen 
Pyrethrum und auf/in Kopfsalat und Spinat 
Piperonylbutox.id 
Pyrethrum und auf/in Apfeln 
Piperonylbutox.id 
Oxydemeton-methyl auf/in Tabak 
Asulam in Spinat 
Propyzamid in roten Johannisbeeren 

Aus den Abbaureihen wurde zunachst das allgemeine Rtickstandsverhalten ermittelt, dann 
jedoch auch eine Auswertung im Hinblick auf eine praxisgerechte Wartezeit oder - falls 
noch keine Hochstmenge festgesetzt war - einen geeigneten Hochstmengen-Vorschlag 
durchgeflihrt. Zurn Teil sollten die Untersuchungen die Voraussetzung schaffen, um 
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Li.icken in der Bekampfung wichtiger Schadorganismen (sogenannte Li.ickenindikationen) 
zu schlieBen. 

2. Untersuchung von Pflanzenbehandlungsmitteln - Investigation of plant protection
products

2.1 Chernische Untersuchungen - Chemical Investigations (Dobrat, W. und Claussen, K.) 

Im Berichtszeitraum wurden 96 Praparate mit 117 Wirkstoffen auf ihre chemische Zusam
mensetzung untersucht; hierbei wurden insbesondere die von den Herstellern eingereich
ten Analysenmethoden auf ihre Anwendbarkeit getestet. 

Bei einer Reihe von Analysenmethoden, die nicht speziell for die angemeldeten Formulie
rungen erarbeitet worden waren, muBten Anderungen und Erganzungen durchgefi.ihrt 
werden, damit sie for die chemische Pri.ifung herangezogen werden konnten .. In einigen 
Fallen muBten Abweichungen vom deklarierten Wirkstoffgehalt beanstandet werden .. 

3. Analytik von Pflanzenbehandlungsmitteln - Analysis of plant protection products

3.1 Analysenmethode fiir Mevinphos - Method of analysis for Mevinphos (Claussen, K. 
und Dobrat, W.) 

Nachdem die noch ausstehenden Ergebnisse einiger Teilnehmer der Ringanalyse des Deut
schen Arbeitskreises for Pflanzenschutzmittelanalytik (DAPA) aus dem Jahre 1980 (s. 
Jahresbericht 1980) vorgelegt worden waren und die zufriedenstellenden Brgebnisse der 
i.ibrigen l..aboratorien besfatigten, wurde diese HPLC-(Hochdruckfli.issigchromatographie) 
Methode (reversed phase) der Firma B. Merck dem Collaborative International Pesticides 
Analytical Council (CIPAC) auf der 25. Sitzung in Belgien vorgelegt. Die Methode wurde 
als ,,provisional CIPAC method" angenommen. 

3.2 Analysenmethode fiir Triazophos - Method of analysis for Triazophos (Claussen, K. 
und Dobrat, W.) 

Bin neuer Ringversuch des DAPA wurde fi.ir Triazophos mit einer HPLC-Methode der 
Firma Hoechst durchgeftihrt. Diese Methode - mit einer Kieselgel-Saule und innerem 
Standard - wurde an einem 40 %-igem Bmulsionskonzentrat und - anstelle des techni
schen Wirkstoffs, der for Triazophos aus Stabilitatsgri.inden nicht erhaltlich ist - an einem 
60 %-igem Wirkstoffkonzentrat getestet. 

Aufgrund der guten Ergebnisse des Ringversuchs wurde die Methode 1981 dem CIPAC 
vorgelegt und als ,,provisional ClP AC method" akzeptiert. 

3.3 Analysenmethode fiir Triforine - Method of analysis for Triforine (Claussen, K. und 
Dobrat, W.) 

Bin weiterer Ringversuch des DAPA wurde for Triforine mit einer HPLC-Methode der Fa. 
Boehringer durchgefi.ihrt. Diese Analyse wurde rnit zwei verschiedenen Bmulsionskonzen
traten auf einer reversed phase Saule durchgefi.ihrt. 

Die Methode arbeitete ohne Probleme und die Brgebnisse fielen dementsprechend gut aus. 
Auf der Tagung des CIPAC 1981 in Belgien wurde sie als ,,provisional CIPAC method" 
angenommen. In weiteren Ringversuchen soil die Methode auch fi.ir den technischen Wirk
stoff sowie fur Kombinationsformulierungen mit anderen Wirkstoffen erprobt werden. 
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3.4 Analysenmethode fur Chinomethionat - Method of analysis for Chinomethionat 
(Claussen, K. und Dobrat, W.) 

Ebenfalls im Rahmen des DAP A fand ein Ringversuch mit einer HPLC-Methode zur Be
stinunung von Chinomethionat in einem 25 %-igem Spritzpulver und einem 2 %-igem 
Staub statt. Die Ergebnisse des Ringversuchs wurden auf der Herbstsitzung des DAP A im 
Oktober 1981 diskutiert und es wurde beschlossen, die Methode auf der niichsten CIPAC
Tagung im Mai 1982 in Rom vorzustellen. 

3.5 Analysenmethode fiir Phenmedipham - Method of analysis for Phenmedipham 
(Claussen, K. und Dobrat, W.) 

Als Ergiinzung der 1979 fertiggestellten densitometrischen Methode zur Bestinunung von 
Phenmedipham in Emulsionskonzentraten (s. Jahresberichi 1979) wurde im DAPA fur 
den technischen Wirkstoff eine Ringanalyse mit einer potentiometrischen Methode durch
geftihrt. Hierbei wird der Wirkstoff als schwache Siiure mit einer speziellen Kaliumhydro
xid-Losung titriert. Unter den vorgegebenen Bedingungen ist diese Methode so spezifisch, 
daB die im technischen Wirkstoff enthaltenen Verunreinigungen nicht storen. Die Ergeb
nisse dieses Ringversuchs zeigten, daB diese Methode noch verbesserungsbedtirftig ist. Es 
wurde beschlossen, den Ringversuch nach einer entsprechenden Uberarbeitung der Me
thode zu wiederholen. 

3.6 Analysenmethode fur Diclofop-methyl - Method of analysis for Diclofop-methyl 
(Claussen, K. und Dobrat, W.) 

Eine gaschromatographische Methode zur Bestimmung von Diclofop-methyl im techni
schen Wirkstoff und in einem 36 %-igem Emulsionskonzentrat wurde in einem DAPA
Ringversuch erprobt. 
Da die Ergebnisse der 14 an diesem Ringversuch beteiligten Laboratorien sehr gut tiber
einstinunten, wurde beschlossen, diese Methode dem CIP AC auf der Tagung 1982 in Rom 
vorzulegen. 

3.7 Methode zur Bestimmung der Wasserloslichkeit von schwerloslic_hen organischen 
Substanzen - Method for the determination of the water solubility of low soluble 
organic substances (Claussen, K. und Dobrat, W.) 

Die vom DAPA weiterentwickelte und in mehreren Ringanalysen getestete Saulenelu
tionsmethode (von Quentin) wurde nach nochmaliger Uberarbeitung in einem weiteren 
Ringversuch an drei reprasentativen Stoffen (Parathion, Binapacryl und Dioctylphthalat) 
erprobt. Die Ergebnisse waren zufriedenstellend und die Methode wurde auf der CIPAC 
Tagung 1981 in Belgien als ,,full CIPAC method" angenommen. 
Als Ergiinzung der Saulenelutionsmethode wurde for Substanzen mit einer Wasserkislich
keit von i.iber 10 mg/1 eine gegentiber der OECD-Richtlinie verbesserte ,,Kolbenmethode" 
im Ringversuch getestet. Auch bei dieser Untersuchung waren die Ergebnisse so zufrieden
stellend, daB die Methode dem CIPAC und der OECD als zweiter Teil der Gesamtmethode 
vorgelegt werden soll. 
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4. Analytik von Pflanzenbehandlungsmittelriickstiinden - Analysis of pesticide residues

4.1 Oberpriifung und Erweiterung der Anwendbarkeit von Analysenmethoden zur Be
stimmung von Pflanzenbehandlungsmittehiickstanden - Examination and improve
ment of residue methods of pesticides (Nolting, H.-G., Richtarsky, G., Siebers, J. 
und Weinmann, W.) 

Die nachstehend genannten Analysenmethoden lagen der Arbeitsgruppe ,,Analytik" der 
DFG-Kommission for Pflanzenschutz-, Pflanzenbehandlungs- und Vorratsschutzmittel 
zur Aufnahme in die Methodensammlung ,,Riickstandsanalytik von Pflanzenschutzmit
teln" vor. Sie wurden experimentell auf Anwendbarkeit und Leistungsfahigkeit iiberpriift 
und teilweise in Zusammenarbeit mit dem Au tor verbessert: 

- Analysenmethode zur Bestimmung von Dalapon in Ertle, Heidelbeeren, Heu, Kartof
feln, Pilzen, Wasser, Weizen (Griinpflanzen, Korner, Stroh);

- Analysenmethode zur Bestimmung von Methabenzthiazuron in Bohnen, Erbsen, Ge
treide (Komer), Ertle, Wasser;

- Analysenmethode zur Bestimmung von Dicamba in Ertle, Wasser.

4.2 Entwicklung von Analysenmethoden zur Bestimmung von Pflanzenbehandlungsmit
telriickstiinden - Development of pesticide residue methods (Nolting, H.-G ., Siebers, 
J. und Weinmann, W.)

Im Zusammenhang mit den Riickstandsuntersuchungen von Ziffer 1 sowie der Mitarbeit 
in der Arbeitsgruppe ,,Analytik" der DFG-Kommission ,,Pflanzenschutz-, Pflanzenbe
handlungs- und Vorratsschutzmittel" wurden folgende Riickstandsmethoden entwickelt: 

Analysenmethode zur gleichzeitigen Bestimmung von Permethrin, Cypermethrin, Fen
valerat und Deltamethrin in Apfeln, Blumenkohl, Endivien, Ertle, Gurken, Kartoffeln, 
Kirschen, Mais (Korner), Mohren, Raps (griin), Sellerie (Knollen), Tomaten, Wasser, 
Weintrauben, Weizen (Korner), Zuckerriiben (Korper), Zwiebeln; 

Analysenmethode zur Bestimmung von Folpet und Captan in Apfeln, Getreide, Gur
ken, Kopfsalat, Tomaten, Zwetschen, Boden und Wasser. 

4.3 Experimentelle Oberpriifung von Analysenmethoden zur Bestimmung von Pflanzen
behandlungsmi ttelriickstiinden - Experimental examination of residue methods of 
pesticides (Nolting, H. G. und Weinmann, W.) 

lm Rahmen der unter Ziffer 1 berichteten Riickstandsunters.uchungen wurden die von 
den Firmen im Zulassungsverfahren beigebrachten Methoden an folgenden Kulturen 
iiberprtift: 

Analysenmethoden zur Bestimmung von 

Chinomethionat-Riickstanden 
- Chloridazon-Riickstanden
- Diazinon-Riickstanden
- Dichlofluanid-Riickstanden

lprodion-Riickstanden
- Lindan-Riickstanden

Linuron-Riickstanden
- Mancozeb-Riickstanden

Oxydemeton-methyl-Riickstanden
- Propineb-Riickstanden
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auf/in 
auf/in 
auf/in 
auf/in 
auf/in 
auf/in 

in 
auf/in 
auf/in 
auf/in 

A pfeln, Gurken und Sauerkirschen 
Mangold 
J ohannisbeeren 
Gurken und Tomaten 
Kopfsalat 
Getreide und Mohren 
Knollensellerie 
Gurken und Tomaten 
Tabak 
Tomaten 



- Propyzamid-Rtickstanden
- Thiram-Rtickstanden
- Vinclozolin-Riickstiinden

in 
auf/in 
auf/in 

roten Johannisbeeren 
Buschbohnen, Spinat und Wirsing 
Erdbeeren, Kopfsalat und Tomaten. 

4.4 Apparatur zur automatischen Extraktion von Pfl.anzenbehandlungsrnittelriickstanden 
aus pflanzlichem Material und Boden - Apparatus for the automatic extraction of 
pesticide residues f rom crop material and soil (Nolting, H. G.) 

Eine fiir die Extraktion von Wirkstoffen aus Arzneimitteln entwickelte Apparatur wurde 
auf ihre Eignung fiir die Riickstandsanalytik von Pflanzenbehandlungsmitteln iiberpriift. 
Fiir dieses Einsatzgebiet wurde die Apparatur in Zusammenarbeit mit einer Glasblaserei 
(Fa. W. Krannich, Gottingen) modifiziert. Extraktionsmittelzugabe, Mazerierung der 
Probe und Filtration laufen mittels eines elektronischen Steuergeriites automatisch ab. 
Bei Bedarf, z. B. bei olhaltigem Material, kann die Probe wiihrend des Extraktionsvor
ganges ausgefroren werden. An verschiedenen Wirkstoff/Emtegut-Kombinationen wurden 
die Einsatzmoglichkeiten der Apparatur getestet, wobei die Reproduzierbarkeit der er
mi ttelten Werte gut war. Da ein gleichzeitiger Betrieb mehrerer Apparaturen iiber ein 
Steuergeriit moglich ist, verkiirzt sich die Extraktionszeit im Gegensatz zur manuellen 
Arbeitsweise betriichtlich. Wiihrend Reinigung und Messung der Proben heute schon weit
gehend automatisiert werden konnen, bietet die Apparatur eine entsprechende Moglich
keit auch fur die Extraktion. 

4.5 Verfahren zur Auswertung von Rtickstand�ersuchen - Method of evaluation of re-
sidue triaJs (Weinmann, W. und Nolting, H. G.) 

Es wurde ein Verfahren ausgearbeitet zur Verrechnung und Beurteilung von Rtickstands
versuchen. Es stellt eine Kombination von graphischer Auswertung und Berechnung dar.
Nach Bestimmung der Standardabweichung der mittleren Riickstandswerte werden die
maximalen Riickstandswerte berechnet, der relevante Zeitabschnitt der Abbaukurve er
mittelt und nach der Gleichung R = R

0 
• e -lit der Riickstand zu einem gegebenen Zeit

punkt, oder umgekehrt, der Zeitpunkt fiir einen gegebenen Riickstandswert berechnet.
Fiir die Nutzung der Ergebnisse wurde ein System von Hochstmengen- und Wartezeiten
klassen vorgeschlagen.

4.6 Untersuchungen zur Obertragbarkeit von Rtickstandsergebnissen auf andere Kulturen 
- Investigation of transferability of residue results to other crops (Weinmann, W.,
Nolting, H.-G. und Siebers, J.)

Die im Jahresbericht 1980 erwiihnten Untersuchungen wurden weitergefohrt. In Freiland
versuchen wurde das Riickstandsverhalten von Parathion auf Kopfsalat, Endivie, Zucker
hutsalat, Schnittsalat, Knollensellerie, Schnittsellerie, Schnittpetersilie, Schnittlauch, Rot
kohl, WeIBkohl, Wirsing, Griinkohl, Chinakohl und Rosenkohl gepriift. 

4.7 Untersuchungen zur Abhiingigkeit der Initialbeliige vom Wachstumsstadium -'- Inve
stigation of dependence of initial residues of growth stage (Weinmann, W., Nolting, 
H.-G. und Siebers, J.) 

In Freilandversuchen mit Kopfsalat und Mangold wurde zu fiinf verschiedenen Entwick
lungsstufen der Kulturen der Wirkstoff Parathion ausgebracht, um den EinfluE des durch 
Masse, Hohe (Mangold) und Fliichenbedeckung (Kopfsalat) charakterisierten Wachstums
stadium auf die Hohe der Initialbelage festzustellen. 
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4.8 Untersuchungen zur Abhangigkeit der Initialbelage von der Priiparatkonzentration 
und dem Priiparataufwand - Investigation of dependence of initial residues of con
centration and amount of pesticides (Weinmann, W., Nolting, H.-G. und Siebers, J.)

In Freilandversuchen rnit Kopfsalat wurde das Praparat E 605 forte (Parathion) rnit den 
Konzentrationen 0,035, 0,07 und 0,1 % und den Aufwandmengen 250, 450,600 und 900 
1/ha ausgebracht, um den EinfluB von Konzentration und Aufwand auf die Initialbelage 
zu bestimmen. Die pro Flacheneinheit ausgebrachte Wirkstoffmenge wurde rnit vor der 
Spritzung ausgelegten Petrischalen kontrolliert. 

4.9 Untersuchungen zur Verdampfung von Parathion - Investigation of evaporation of 
parathion (Siebers, J .) 

Eine dem praxistiblichen Aufwand entsprechende Parathionmenge wurde in Petrischalen 
gebracht und die Verdampfung nach 0, 1 und 3 Stunden im Labor und Freiland errnittelt. 
Mit Kopfsalat wurde analog verfahren. Nach ersten Ergebnissen betrug der durchschnitt
liche Verdampfungsverlust nach 3 Stunden bei den Petrischalenversuchen im Labor 7 %, 
im Freiland 61 % und bei Kopfsalat 45 %. 

5. Untersttitzung des Zul assungsverfahrens ftir Pflanzenbehandlungsrnittel durch die elek
tronische Datenverarbeitung - Support of the reg istration of pesticides by means of
electronic data processing (Weinmann, W. und Schwartz, W. D.)

Im Berichtszeitraum wurden verstarkt Anstrengungen untemommen, das Antwortzeitver
halten der Dialogkomponente des Informationssystems zu verbessern. Erfolge wurden 
durch zwei MaBnahmen ermoglicht: 

Einsatz einer leistungsstarkeren Zentraleinheit rnit einem gr6Beren Hauptspeicher im 
Gemeinschaftsrechenzentrum bei der Bundesforschungsanstalt fiir Landwirtschaft, 
Uberarbeitung der Transaktionsstruktur. 

Trotz dieser MaBnahmen sind die Antwortzeiten nicht voll zufriedenstellend, insbeson
dere dann, wenn andere Anwendungen das Rechnersystem verstarkt belasten. Dazu ist 
eine Leistungsmessung an dem Rechnersystem durchgefiihrt warden, deren AbschluBbe
richt noch aussteht. 

Die Arbeiten an Programmen zur Erstellung von amtlichen Bescheiden zeigten, daB eine 
Textverarbeitung in derartige Anwendungen zu integrieren ist, um eine Biirgerfreundlich
keit der Verwaltung zu sichern. Zur Zeit laufen Untersuchungen, ob die sich daraus erge
benden Forderungen rnit verfiigbaren Losungen abgedeckt werden konnen. 

6. Bearbeitung von Antriigen auf Zulassung von Pflanzenbehandlungsrnitteln - Working
on requests for registration of pesticides

6.1 Prtifung und Erfassung chernischer und physikalischer Angaben zu Wirkstoffen und 
Formulierungen - Control and compilation of chemical and phys ical data of pesti
cides (Dobrat, W.) 

Im Berichtszeitraum wurden die chernisch-physikalischen Daten (z. B. chemische Zusam
mensetzung, Feuergefahrlichkeit, Haltbarkeit) fiir 102 neu zur Zulassung angemeldete 
Praparate sowie 76 Erganzungsantrage, 144 Antrage auf emeute Zulassung und 58 An
trage auf Ubertragung der Zulassung geprtift und erfaBt. 

Ferner wurden 9 neue Wirkstoffe, die in den Praparaten enthalten sind, hinsichtlich ihrer 
chernischen und physikalischen Eigenschaften beurteilt. Insbesondere wurden die Anga
ben tiber den Reinheitsgrad, die Verunreinigung nach Art und Menge, die Wasserloslich-
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keit, der Damptdruck und die Bestandigkeit gegeniiber chemischen und physikalischen 
Einfli.issen gepri.ift. 
Die wichtigsten Antragsdaten der Pflanzenbehandlungsmittel wie Handelsname, Antrag
steller, Einsatzgebiete, Wirkungsbereiche, Formulierungsart, Auflagen usw. wurden in den 
Dateien der Datenverarbeitungsanlage gespeichert; mit Hilfe verschiedener Sortier- und 
Listprogramme konnen sie aufbereitet und ausgedruckt werden. 

6.2 Priifung und Erfassung der Angaben zur Analytik - Control and compilation of ana-
lytical methods (Claussen, K. und Nolting, H.-G.) 

Im Berichtsjahr wurden 322 Zulassungsantrage hinsichtlich ihrer Angaben zur Analytik 
bearbeitet. So wurden die Methoden zur Bestimmung des Wirkstoffgehaltes in den For
mulierungen auf ihre Spezifitat hin i.iberpriift. 
Ferner wurden die Analysenmethoden zur Bestimmung der Riickstande der Wirkstoffe im 
Erntegut bewertet, unter anderem, ob die pflanzlichen Erzeugnisse der bei der Zulassung 
vorgesehenen Anwendungsgebiete mit der Methode untersucht werden konnen, ob Pflan
zenblindwerte, Wiederfindungsraten, Nachweis- und Bestimmungsgrenze angegeben sind. 
Zu i.iberpri.ifen waren ebenfalls Analysenmethoden zur Bestimmung der Riickstande der 
Wirkstoffe in Boden und Wasser. 

6.3 Priifung und Auswertung der Riickstandsversuche der Antragsteller - Control and 
evaluation of residue trials from manufactures (Ropsch, A., Parnemann, H., Lundehn, 
J.-R. und Claussen, K.) 

102 Neuzulassungsantrage mit 352 Anwendungsgebieten wurden hinsichtlich des Riick
standsverhaltens beurteilt. Bei 577 Verlangerungsantragen muBte die Rtickstandssituation 
und Wartezeit kontrolliert werden. Nach Pri.ifung der Riickstandsversuche der Antragstel
ler beziiglich. Ubereinstimmung mit beantragter und/oder praxisi.iblicher Anwendung 
wurden die Ergebnisse hinsichtlich giiltiger oder notwendiger Hochstmengen an Pflanzen
behandlungsmitteln ausgewertet und Wartezeiten festgelegt. Jn dieser Aufstellung sind 
bearbeitete Anderungsantrage und Widerspruchsverfahren nicht enthalten. 

6.4 Priifung und Auswertung zum Abbauverhalten der Wirkstoffe im Boden - Control 
and evaluation of the residual behaviour of pesticides in soil (Schinkel, K.) 

hn Berichtsjahr wurden 98 neu angemeldete Praparate hinsichtlich des Verhaltens der 
Wirkstoffe im Boden i.iberpri.ift. Die Pri.ifung erstreckte sich auf die Beurteilung der Halb
wertzeiten des Abbaues, wie sie gemaB Merkblatt Nr. 36 der Biologischen Bundesanstalt 
,,Unterlagen zum Verhalten von Pflanzenbehandlungsmitteln im Boden im Rahmen des 
Zulassungsverfahrens" oder durch andere Versuche ermittelt wurden. Abbauprodukte 
wurden erfaBt bzw. es wurden Untersuchungen zum Metabolismus veranlaBt. Unterlagen 
zum Versickerungsverhalten der Praparate wurden registriert. 

6.5 Mitwirkung am Entwurf einer neuen Prlanzenschutzrnittel-Hochstmengenverord
nung - Participation in drafts on an enactment of maximum residue limit (Ropsch, 
A., unter Mitarbeit von Parnemann, H., Lundehn, J .-R. und Nolting, H.G .) 

Zurn Entwurf wurden zahlreiche Stellungnahmen abgegeben. Es wurden femer umfang
reiche Vorschlage zur Anderung von Hochstmengenwerten gemacht, um den Belangen 
des praktischen Pflanzenschutzes und den analytischen Erfordernissen Rechnung zu 
tragen. 
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Fachgruppe fiir botanische Mittelpriifung in Braunschweig 

1. Untersuchungen zur Wirksamkeit und Phytotoxizitiit von Fungiziden, Herbiziden
und Wachstumsreglem im Rahmen des Zulassungsverfahrens - Investigations con
cerning the efficacy and phytotoxicity of fungicides, herbicides and growth regu
lators in the approval process (Ehle, H., Heidler, G., Laermann, H. Th., Lyre, H.,
Martin,J. und Meier, U.)

1.1 Kiinstliche lnfektionen mit Nectria galligena Bres. (Obstbaumkrebs) an Apfelbaumen 
und Bekampfungsversuche mit Wundbehandlungsmitteln - Artificial infections of 
apple trees with Nectria galligena Bres. (apple canker) and trials with wound paints 
on its control (Martin, J.) 

Von Befallsstellen im Freiland entnommene und zu einer Suspension aufgeschwemmte 
Konidien ergaben sehr gute Infektionsergebnisse an ausgestanzten Wunden und Astab
schnitten. Die Ergebnisse mit zwei zu unterschiedlichen Zeitpunkten nach der lnfektion 
aufgetragenen Wundbehandlungsmitteln lassen erkennen, daB nur bei relativ kurzer Zeit
spanne zwischen Infektion und Applikation der Mittel ein Bekampfungserfolg erwartet 
werden kann. Astabschnitte scheinen for eine Priifmethode etwas besser geeignet als 
Stanzwunden. 

1.2 Wirksamkeit und Phytotoxizitiit von Tenoran gegen Unkrauter in Schnittlauch -
Efficacy and phytotoxicity of Tenoran against weeds in chives (Martin, J .) 

Die Ergebnisse zeigen, daB bei der Nachauflaufanwendung des Mittels (0,6 g/m2 ) im Frei
land die Wahl des optimalen Anwendungszeitpunktes sehr schwierig ist. Anwendung in zu 
fri.ihen Entwicklungsstadien schiidigt die Kulturpflanze. Eine Anwendung nach Stadium 
D4 der Unkriiuter erbrachte nur uribefriedigenden Bekampfungserfolg. 

1.3 Priifung von Herbizid-Granulaten im Zusammenhang mit der Ausbringung durch ent
sprechende Streugerate - Testing of herbicidal granules in connection with their 
application equipment (Heidler, G.) 

Mit Hilfe neu entwickelter Gerate ist insbesondere durch die Verwendung von Fisch
schwanzdiisen eine bessere Applikation von Herbizidgranulaten moglich. Gelangen Herbi
zidwirkstoffe mit einer gewissen Mobilitiit im Boden und einer ausreichenden Anzahl von 
Partikeln je Fllicheneinheit zur Anwendung, wie z. B. Atrazin in Mais oder Chlortoluron 
in Wintergetreide, so ist eine hinreichende Wirksamkeit zu erzielen. Die Vorteile dieses 
Anwendungsverfahrens liegen in der Geriitekombination mit der Drillmaschine - Ein
sparung eines Arbeitsganges - sowie in der Ausschaltung der Restmassen-Problematik. 
Sofem die Dusen einen bestimmten Bodenabstand nicht i.iberschreiten, ist auch eine ver
ringerte Abdrift gegeni.iber Spritzverfahren bei gleichen Windgeschwindigkeiten zu erzie
len. Nachteilig hat sich die Applikation auf Hanglagen bzw, bei grobscholligem Saatbett 
durch ungleichmiiBige Verteilung erwiesen. 

1.4 Selektive Bekiimpfung von Einzelpflanzen in Zuckerriiben und auf Griinland - Selec-
tive control of individual plants in sugar beet and grassland (Heidler, G.) 

Versuche mit Geriiten, die nach dem sog. ,,Streichverfahren" arbeiten, haben gezeigt, daB 
mit dem Herbizid-Wirkstoff Glyphosat eine selektive Unkrautbekiimpfung durchgefi.ihrt 
werden kann. Als Anwendungsgebiete kommen u. a. die Unkraut- und Schosserri.ibenbe
kiimpfung in Futter- und Zuckerri.iben oder die Ampferbekampfung auf Gri.inland in Be
tracht. Weniger gut liell,en sich Weill.er GansefuB (Chenopodium album) und Gemeine 
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Melde (Atriplex patula) in Betari.iben bekampfen. Allerdings sind an den Geraten noch 
technische Verbesserungen erforderlich, um ein Herabtropfen der Streichfltissigkeit zu 
verhindern und damit Schaden an den Kulturpflanzen zu vermeiden. AuBerdem mtissen 
bestimmte Voraussetzungen gegeben sein, wie Mindestanzahl zu behandelnder Rtiben
oder Ampferpflanzen/ha bzw. Mindesthohe derselben tiber dem Kulturpflanzenbestand. 

1.5 Moglichkeiten der Bekampfung von Wilder Sumpfkresse (Rorippa sylvestris) - Her-
bicides for control of R. sylvestris (Heidler, G.) 

Rorippa sylvestris hat in jtingster Zeit eine zunehmende Bedeutung erlangt. In Dauerkul
turen sind die Bekampfungsmoglichkeiten sehr schwierig. Versuche mit 12 verschiedenen 
Herbiziden haben gezeigt, dafl, Herbizide mit den Wirkstoffen MCPA, Mecoprop bzw. 
Wirkstoffk:ombinationen MCPA + Mecoprop + 2,4,5-T oder Amitrol + MCPA + Metha
benzthiazuron zu einem sehr guten Abtotungserfolg ohne anschliefl.enden Neuaustrieb 
fiihrten. 

1.6 Untersuchungen iiber Nebenwirkungen von 3 ,6-Dichlorpicolinsiiure - Investigations 
on side-effects of 3 ,6-dichloropicolinacid (Heidler, G.) 

Erganzend zu Versuchen zum biologischen Nachweis von Dichlorpicolinsaure (Jahresbe
richt 1979) wurden 3 Jahre lang trocken und kiihl gelagerte Erdproben erneut einem 
Biotest unterzogen. Dabei zeigten sich phytotoxische Schaden an der Testpflanze Salat 
in annahernd gleichem AusmaB wie vor 3 Jahren. Aufgrund dieser Ergebnisse kann davon 
ausgegangen werden, dafl. in der Zwischenzeit kein bzw .. nur ein geringftigiger Abbau des 
Wirkstoffes stattgefunden hat. 

2. Entwicklung von Methoden (Richtlinien) fiir die Priifung von Fungiziden, Herbiziden
und Wachstumsreglem auf Wirksamkeit und Phytotoxizitiit filr neue Anwendungsbe
reiche im Rahmen des Zulassungsverfahrens - Preparation of guidelines for testing
the efficacy and phytotoxicity of fungicdes, herbicides and growth regulators in the
approval process (Ehle, H., Heidler, G., Laermann, H. Th., Lyre, H., Martin, J. und
Meier, U.)

Folgende Richtlinien wurden erstell t: 

Richtlinie for die Prtifung von Beizmitteln gegen Auflaufkrankheiten an Leguminosen und 
Mais (4-1.3) (Ehle, H.) 

Richtlinie for die Prtifung von Beizmitteln einschl. pilliertem Saatgut gegen Auflaufkrank
heiten an Ruben (4-1.3.l ) (Ehle, H.) 

Richtlinie fur die Prtifung von Fungiziden gegen Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) 
Schroet. (Rhizomfaule) an Erdbeeren ( 4 -3 .3 .3) (Martin, J .) . 

Richtlinie fur die Priifung von Fungiziden gegen Plasmodiophora brassicae Woron. (Kohl
hernie) ( 4 -5 .2.2) (Ehle, H.) 

Richtlinie fur die Prtifung von Fungiziden gegen Nectria galligena Bres. (Obstbaumkrebs) 
(4-5.3.2) (Martin, J.) 

Richtlinie for die Prtifung von Wachstumsreglern im Zierpflanzenbau zum Stauchen (15 -
1.5.1) (Laermann, H. Th.) 

Richtlinie fur die Prtifung von Wachstumsreglem im Zierpflanzenbau zum Stutzen (15 -
1.5.2) (Laermann, H. Th.) 

Richtlinie fur die Prtifung von Veranderungen der sensorisch wahrnehmbaren Eigenschaf
ten <lurch Pflanzenbehandlungsmittel bei Wein (22 -10) (Lyre, H.) 
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3. Untersuchungen zur Erstel lung von Methodenvorschriften zur Fischtoxizitat - Investi-
g ations for preparing test methods on fish toxicity (Heidler, G.)

Im Rahmen der Okotox.ikologie for aquatische Systeme erfolgte die Mitarbeit bei der Ent
wicklung von Methoden for die Prufung von Chernikalien. Hierbei standen im Vorder
grund Prufungsrichtlinien zur Bestimmung der Fischtoxizitat, und zwar der letalen Wir
kung beim Zebrabarbling (Brachidanio rerio-LC 50; 48-96 h). Um die Praktikabilitat 
dieser Priifungsrichtlinien zu testen bzw. weitere Erfahrungen zu sammeln, wurden prak
tische Versuche rnit dem Herbizidwirkstoff Glyphosat durchgefohrt. Die Versuche werden 
fortgesetzt. 

4. Okotoxikologische Untersuchungen an hoheren Pflanzen - Ecotoxicological trials
with higher plants (Heidler, G.)

Zur Erstellung von Richtlinien im Rahmen des Chemikaliengesetzes wurde an den Metho
denvorschriften im Bereich der Okotoxikologie an hoheren Pflanzen (Avena sativa und 
Brassica rapa) mitgearbeitet. Um die Priifungsrichtlinie auf ihre Handhabung und Repro
duzierbarkeit zu testen, wurden in diesem Zusammenhang Ringteste rnit den Chernikalien 
KC10 3 und TCA durchgefohrt. Die Ergebnisse haben gezeigt, da.B diese Methodenvor
schriften in Abhangigkeit von der Bodenart zu einer guten Dbereinstimmung fohrten. 

5. Biometrische Grundlagen und Aufstellung von Codes (Schliissel) fiir die Einfiihrung der
EDV fiir das Zulassungsverfahren - Basic biometrics and preparation of codes for in
troducing electronic data processing for the approval process (Lyre, H.)

Die Arbeiten wurden in Zusammenarbeit rnit dem Richtlinienarbeitskreis ,,Biometrie" 
weitergefohrt. Folgende mathematisch-statistische Rechenverfahren for die Auswertung 
von Daten aus Pflanzenschutzversuchen wurden auf ihre Anwendbarkeit gepriift: 
Berechnung von arithmetischem Mittelwert, gewogenem Mittelwert, Varianz (s2 ), Stan
dardabweichung des Einzelwertes (s), Standardabweichung des Mittelwertes (s.e.), Va
riationskoeffizient, Varianzanalyse, F-Test und Duncan-Test mit Originaldaten oder trans
forrnierten Daten nach Logtransformation (log (y + c) ), Wurzeltransformation (VY) oder 
Winkeltransformation (arc sin -.jy/100). 

6. Priifung von Wirksamkeit und Phytotoxizitlit bei Wachstumsreglern im Rahmen des
Zulassungsverfahrens - Testing the efficacy and phytotoxicity of growth regulators in
the approval process (Laermann, H. Th.)

4 Herbizide auf Gleisanlagen mit schienerigebundenen Fahrzeugen 
4 Herbizide auf Gleisanlagen mit nicht schienengebundenen Fahrzeugen 
2 Krautabtotungsrnittel bei Kartoffeln 

7. Stauchen von Tulpen - Growth retardants in tulips (Laermann, H. Th.)

Zur Schalenbepflanzung werden im Friihjahr Tulpen (Tu/pa gesneriana) mit einem ge
drungenen Wuchs benotigt. Da die gewunschte Qualitat <lurch richtige Sortenwahl nicht 
immer zu erreichen ist, wurde gepriift, ob <lurch den Einsatz von Wachstumsreglern kom
paktere Pflanzen produziert werden konnen. Die Untersuchungen wurden an den Schnitt
tulpensorten ,Lucky Strike', ,Prominence' und ,Ralph' durchgefiihrt. Als Wachstumsreg
ler kamen zum Einsatz Reducymol 1 % (Ancymidol), Gartenbau-Cycocel 2 % (Chlor
mequat chlorid ), Alden 3 % (Piproctanyliumbrornid) und Phosfon 1,5 Granulat 1 g unter
gemischt in 1 1 TKS2 (Chlorphonium). 
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Es zeigte sich, da:1:, Reducymol die Pflanzen aller Sorten um ea. 25 % im Wuchs verktirzte, 
wohingegen die i.ibrigen Praparate fast keinen Verktirzungseffekt hervorriefen. Bei der 
Sorte ,Ralph' verursachten die Mittel mit Ausnahme von Reducymol sogar eine geringe 
Wuchsforderung. Die Bli.ihdauer wurde <lurch kein Praparat beeinflufl,t. 

Fachgruppe for zoologische Mittelpri.ifung in Braunschweig 

1. Untersuchungen von Bienenschaden <lurch Pflanzenbehandlungsmittel - Investigations
on honey-bees poisoned by plant treatment chemicals (Brasse, D. und Kaufmann, Irene)

365 Proben (293 Bienen- und 72 Pflanzenproben) wurden im Aedes-Test und 26 Proben 
(z. B. Waben, Beutenteile, Bri.ihereste) im Direktversuch mit Bienen geprtift. 38 Proben 
wurden chemisch untersucht. An allen Bienenproben wurde eine routinemafliige Nosema
Untersuchung und eine Analyse des im Haarkleid der Bienen befindlichen Pollens vorge
nommen. 
Ein ausftihrlicher Bericht tiber die biologischen und chemischen Untersuchungen von Ein
sendungen zu Bienenschaden wird alljahrlich an die zustandigen Ministerien der lander 
und an den Bundesminister ftir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten gegeben. 

2. Entwicklung von Richtlinien fur die Pri.ifung von Mitteln gegen tierische Schadlinge
und von WundverschluSmitteln im Forst - Development of guidelines for testing pro
ducts against animal pests and wound paints in forestry

Folgende Richtlinien wurden erstellt: 

Richtlinie zur Prtifung von WundverschluBmitteln an Nadelholz im Forst (Wulf, A.) 

Richtlinie ftir die Prtifung von Insektiziden gegen Dickmaulri.£lerarten an Zierpflanzen 
und Ziergeholzen (Riepert, F.) 

Richtlinie for die Prtifung von Insektiziden gegen Dickmaulri.£lerarten an Erdbeeren 
(Riepert, F.) 

3. Entwicklung von Richtlinien fiir die okotoxikologische Pri.ifung von Pflanzenbehand
lungsmitteln und Chemikalien - Development of guidelines for ecotoxicological
testing of plant treatment products and chemicals

Folgende Richtlinien wurden erstellt: 

Richtlinie zur Prtifung der Wachstumsbeeinflussung von hoheren Pflanzen durch Chemi
kalien (Koschik, Ilona und Pestemer, W .) 

Zur Prtifung von neuen Stoffen nach dem Chemikaliengesetz wurde, aufbauend auf Vor
schlagen des Instituts for Unkrautforschung der BBA, in einer Arbeitsgruppe ein Richt
linienentwurf zur Prtifung der Wachstumsbeeinflussung von Hafer (Avena sativa L.) und 
Herbstri.ibe (Brassica rapa Metzg.) entwickelt. 

In drei Ringversuchen wurde die erarbeitete Testmethode auf Reproduzierbarkeit und 
Vergleichbarkeit der Ergebnisse i.iberprtift. 

An den Ringversuchen beteiligten sich Mitgliedsfirmen des European Chemical Industry 
Ecology and Toxicology Centre und des Verbandes der chemischen Industrie, die Bun
desanstalt ftir Materialpri.ifung, die Institute for nichtparasitare Pflanzenkrankheiten und 
for Unkrautforschung sowie die Fachgruppe fur botanische Mittelprtifung der BBA. 

Richtlinie zur okotoxikologischen Prtifung von Chemikalien und Pflanzenbehandlungs
mitteln an Regenwtirmern (Becker, H. und Brasse, D.) 
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Richtlinie for die Pri.ifung von Pflanzenbehandlungsmitteln auf Bienengefahrlichkeit 
(Brasse, D.) 

Richtlinie zur Pri.ifung von Pflanzenbehandlungsmitteln auf Vogelgefahrdung - Annah
meversuche (Becker, H. und Wulf, A.) 

Fachgruppe fur Anwendungstechnik in Braunschweig 

1. Eignungspriifung von Pflanzenschutz- und Vorratsschutzgeriiten - Tests on plant pro-
tection and stored product protection equipment

Die Eignungspriifungen an Pflanzenschutzgeraten gehbren nach dem Pflanzenschutzgesetz 
zu den Aufgaben der Biologischen Bundesanstalt. 

Wahrend der Berichtszeit befanden sich 30 Gerate und Geriiteteile in der erstmaligen Prii
fung auf Eignung for den Pflanzenschutz bzw. Vorratsschutz. 

Die Ergebnisse der im Berichtsjahr durchgefohrten Priifungen wurden zusammenfassend 
bearbeitet und vom Sachverstandigen-AusschuB for Gerate abschlie&end bewertet. 

Alie Anerkennungen wurden im Pflanzenschutzmittel-Verzeichnis, Teil 6 - Anerkannte 
Pflanzenschutz- und Vorratsschutzgerate, verbffentlicht. Ober neue und abgelaufene An
erkennungen wurde im Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) berichteL 
Die Geratepri.ifberichte werden vom Verlag ACO Druck GmbH, Hinter dem Turme 7, 
Postfach 1143, 3300 Braunschweig, vertrieben. Die Pflanzenschutzdienststellen kbnnen 
einen Karteikartendienst abonnieren, mit dem fortlaufend iiber neue Anerkennungen in
fomiert wird und dessen Ausftihrung das Landespflanzenschutzamt Mainz iibemommen 
hat. Die for das Anwendungsgebiet Forstschutz anerkannten Gerate werden au&rdem im 
FPA-Verzeichnis (FPA = Forsttechnischer Pri.ifungsausschuB) des Kuratoriums fur Wald
arbeit und Forsttechnik (KWF) verbffentlicht. 

Die Anforderungen an fahrbare Spritz- und Sprtihgerate fur den Obst-, Wein- und Hopfen
bau (bisher: fahrbare Spritz- und Sprtihgerate ), tragbare handbetatigte Spritzgerate und 
tragbare Motor-Sprtih-, -Spritz- und -Staubegerate wurden mit unverandertem Text als 
Merkblatter mit den Nummern 52, 53 bzw. 54 herausgegeben. Sie hatten die Aktenzei
chen II A 2565/2, II A 2565/3 bzw. II A 2565/4. 

Die Fachgruppe hat sich an der Normung fur Pflanzenschutzgerate im Deutschen Nor
meninstitut beteiligt sowie an internationalen Normen mitgearbeitet. 

Es wurde eine Methode zur Messung der Verteilung von Granulatstreuern entwickelt und 
angewendet sowie zur Normung vorgeschlagen. 

2. Entwicklung eines Parzellenspritzgeriites - Development of a plot sprayer (Rietz, S.,
Grallert, M. und Kohsiek, H.)

Das von der Fachgruppe entwickelte Parzellenspritzgerat wurde in Feldversuchen er
probt. Das Vorhaben ist abgeschlossen. Einzelheiten werden Anfang 1982 in der Zeit
schrift ,,Gesunde Pflanzen" verbffentlicht. 

3. Drehzahlabhangigkeit des Volumenstroms bei Pumpen fur den Pflanzenschutz - Rela
tionship between number of revolutions and output of pumps for plant protection
equipment (Rietz, S. und Kohsiek, H.)

Aus der Eignungspriifung von Pflanzenschutzgeraten und auch sonst werden die Kenn
linien von Pumpen fiir die Nenndrehzahl, bei Verdrangerpumpen meist 540 min-1

, ange
geben. Dabei wird der Volumenstrom in Abhangigkeit vom Druck dargestellt. Geringere 
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Drehzahlen sind aber zulassig und im Pflanzenschutz auch moglich, wenn der Volumen
strom zur Geriiteversorgung noch ausreicht und die pulsierenden Druckschwankungen 
ein bestimmtes Ma6 nicht iiberschreiten. 

Die o. a. Drehzahl gilt bei heutigen oszillierend arbeitenden Pumpen auch for die Kurbel
welle. Solche Pumpen sind schon als Schnellaufer einzustufen. 

Hohe Drehzahlen bedingen geringe Saughohen. Dies spielt aber for die meisten Pflanzen
schutzgerate keine Rolle, bei denen die Pumpe unterhalb oder neben dem Behalter ange
ordnet ist. 

Bei Drehzahlen ab 250 bis 400 und auch bei 540 min - I {250 min -J ist etwa die Zapf
wellendrehzahl bei 1.eerlauf) verhielt sich der Volumenstrom verschiedener Pumpen in 
einer Untersuchung proportional zur Drehzahl, dariiber unterproportional. Es wurde auch 
beobachtet, da6 bei Hochstdrehzahl weniger Fli.issigk:eit gefordert werden kann als bei ei
ner etwas kleineren. Messungen ergaben bei einer Dreikammer-Membranpumpe im Dreh
zahlbereich von 250 bis 600 min -i bis zu 25 % pulsierende Druckschwankungen - be
zogen auf einen mittleren Betriebsdruck -, wenn kein Druckspeicher verwendet wurde. 
Mit Druckspeicher waren es bis zu 4 %. 

4. Vergleichsmessungen an verschiedenen Rinnenblechen fur Querverteilungsmessungen
an Dusen und Feldspritzgeriiten - Comparison measurings of different pattemators
for distnbution measurements of nozzles and field sprayers (Rietz, S. und Bjugstad, N.)

In einem Ringversuch, an dem sich bisher die Fachgruppe fiir Anwendungstechnik, das 
1.andbruksteknisk lnstitutt in As (Norwegen) und das Instituut voor Mechanisatie, Arbeid 
en Gebouwen in Wageningen (Niederlande) beteiligten, wurden dieselben Schlitzdiisen
Mundstiicke unter gleichen Betriebsbedingungen auf den jeweiligen Priifstanden einge
setzt. Es ist geplant, noch eine weitere Priifstelle mit einzubeziehen, deren Priifstand von 
denen der genannten Stellen abweicht. Die Ergebnisse sollen zeitlich abgestimmt in den 
verschiedenen Landero bekanntgegeben werden. 

Gemeinschaftliche Einrichtungen 

Biochemie in Braunschweig 

1. Entwicklung chemotherapeutischer Verfahren gegen pflanzenpathogene Viren zur
Sanierung von Vermehrungsmaterial - Development of chemotherapeutical methods
against plant viruses for the production of healthy plants (Lerch, B.)

Substanzen, die die Vermehrung von Pflanzenviren zu hemmen vermogen, hatten eine 
ausgepragte Spezifitat gegeniiber verschiedenen Viren gezeigt. So hemmt Ribavirin bei ei
ner Konzentration von 10-5 M {2,5 µg/ml) in von infizierten Tabakblattem ausgestanzten 
Scheiben die Vermehrung des Kartoffel-X-Virus (PVX) und des belladonna mottle virus 
(BdMV) vollstandig, die von Kartoffel-Y-Virus {PVY) und von Tabakmosaikvirus (TMV) 
nur schlecht. Pyrazofurin dagegen hemmt unter den gleichen Bedingungen die Vermeh
rung von PVY vollstandig, die von PVX und BdMV nicht so gut wie Ribavirin und die von 
TMV besser als Ribavirin, aber nicht vollstandig. 
Von weiteren 18 lnhibitoren, die iiber eine Einwirkung auf den Nucleinsaurestoffwechsel 
die Vermehrung von Pflanzenviren hemmen konnten und moglicherweise ein anderes Wir
kungsspektrum haben, erwiesen sich 2 als brauchbar. Formycin hemmt in Blattscheiben 
in l 0-5 -M-Losung (2,6 µg/ml) vollstandig die Vermehrung von PVX und PVY, gegen PVY 
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ist es ein noch besserer Inhibitor als Pyrazofurin. Auch die Vennehrung von TMV hemmt 
Fonnycin selv gut, aber nicht vollstandig. (S)-9-(2,3-Dihydroxypropyl)adenin (DHPA) 
wirkt hemmend besonders in der Anfangsphase der Virusvennehrung, ftihrt aber bei kei
nem der bisher untersuchten Viren zu einer volligen Unterdriickung der Vennehrung. Ge
gentiber TMV zeigt es jedoch zusammen mit Formycin eine additive, vielleicht sogar 
synergistische Wirkung. In Scheiben aus mit TMV infizierten Tabakblattern, die mit einer 
Losung von Formycin und DHPA infiltriert warden waren, konnte nach 4 Tagen mit dem 
ELISA-Test kein TMV gefunden werden, so da.8 sich mit dieser Kombination auch die 
Vermehrung des TMV vollstandig hemmen laBt. 

2. Untersuchungen iiber den Erbgang von Protein-Mus tern -Heredity of protein patterns

2.1 Proteinmuster der Zuckerriibensamen - Protein patterns of seeds from sugar beets 
(Shah, A. A. und Burgermeister, W., in Zusammenarbeit mit Kleinwanzlebener Saat
zucht AG, Einbeck) 

Die genetische und taxonomische Auswertung der Proteinverteilung in Samen von Zucker
riiben scheiterte u. a. bisher daran, da.8 die mit iiblichen Verfahren extrahierten Proteine 
keine sortencharakteristischen Muster gaben. Eine Extraktion mit Na-dodecylsulfat (SDS) 
und anschlieBende Fokussierung der rnit Harnstoff/Tetramethylharnstoff wieder von SDS 
befreiten Proteine lieferte jedoch bessere Spektren. Besonders gut waren die Muster aber 
dann, wenn nur mit Harnstoff unter Zugabe von Ampholyten die Proteine aus dem Sa
men herausgelost und zwischen pH 4 und 9 fokussiert wurden. Das Pericarp enthielt kaum 
Proteine. 

2.2 Proteinmuster der Prirnitiv-Kultivare von Kartoffeln der Genbank CIP - Protein 
patterns from primitive cultivars of potatoes, collection of the gen bank CIP (Stege
mann, H ., Burgenneister, W., in Zusammenarbeit mit dem Internat. Centre Potato, 
Lima, Peru) 

Das Aussondern von Duplikaten der Genbank wurde mit rund 2 OOO Klonen fortgesetzt, 
um for die Resistenzziichtung und andere Programme weniger umfangreiches, dafor aber 
eindeutig verschiedenes Material zu erhalten. Duplikate von Pflanzen geben auch dann 
Duplikate von Proteinmustern aus dem Saft der Knolle, wenn diese Pflanzen durch Virus
oder andere Infektionen taxonomisch nich t als solche in der 12 OOO Kl one umfassenden 
Kollektion erkannt werden konnten. Als Methode diente die Elektrophorese von 4 µI 
PreBsaft der Knolle in 6 %igem Polyacrylamid bei pH 8 ,9 und die Anfarbung auf Proteine 
und Esterasen. 

2.3 Protein- und Enzym-Spektren der Kartoffelnematoden als Diagnosernittel fiir Patho
typen-Identifizierung - Protein patterns of cysts from nematode (Globodera rosto
chiensis and G. pallida) as a means of identifying pathotyps (Stegemann, H., in Zu
sammenarbeit mit Rumpenhorst, H. J ., Institut for Nematologie, Mtinster/Westf.) 

Die Arbeiten zur ldentifizierung von Pathotypen der Kartoffel-Nematoden anhand der 
Proteinspektren ihrer Zysten oder Eier wurden fortgesetzt. Zur Unterscheidung der 
Pathotypen wurden zusatzlich die isoelektrische Fokussierung (PAGIF) und das Protein
Mapping herangezogen mit Servalyt pH 3 - 7 in der I. Dimension und einem Porositats
gradienten von 5 -30 % Polyacrylamid in Tris/Borat-Puffer pH 8,9 bei Laufzeiten von 
nur 3 Stunden in der 2. Dimension. Die typischen Muster der untersuchten Pathotypen 
Ro I, 2, 4, 5 von G. rostochiensis und Pa 1, 2, 3 von G. pallida waren in der P AGIF be
sonders gut darstellbar. Extrakte von ganzen Zysten und gereinigten Eifraktionen lie-
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ferten for gleiche Pathotypen gleiche Muster. PAGIF bietet sich for Massenuntersuchun
gen an. 

2.4 Proteinmuster von griinen, reifen Kaffeebohnen - Protein patterns of mature seeds 
from coffee trees (Bade, H., Stegemann, H., in Zusammenarbeit mit Sievers, S. vom 
lnstitut der Genossenschaft der Kaffee-Erzeuger, Bogota, Kolumbien, und Maier, 
H. G., lnstitut for l.ebensmittelchemie, Braunschweig)

Genetische Zusammenhange und Resistenzverhalten, hier vor allem gegen den Rostpilz 
am Kaffee, mogen durch Bewertung von Proteinmustem anders nicht zu erhaltende Auf
schli.isse geben. Da wegen des hohen Anteils von phenolischen Verbindungen im Kaffee
Samen die Aufarbeitung der Proteine im nativen Zustand sehr schwierig ist, wurde mit Ul
traschall Aceton-entfettet und unter reduzierenden Bedingungen mit Boratpuffer extra
hiert. Die zweidimensionalen Elektrophorese-Techniken zeigten for Robusta- und einige 
Arabica-Arten typisches Reduktionsverhalten. Besonders auffallig sind die vielen, nur 
durch andere l.adung charakterisierten Proteine, deren Muster auch nicht durch unter
schiedliche Aufarbeitungen veriindert wird. Die Hohenlage der Plantage hatte kaum Ein
flu:B auf die Proteinverteilung, wohl aber die Herkunft der Samen. I.eider gab es kaum ge
netische Daten, das Programm for solche Unterlagen lauft erst an. 

2.5 Proteinmuster von Jojoba (Simmondsia chinensis) und Sauerldee (Oxalis tuberosa) 
- Protein patterns of Jojoba (Simmondsil chinensis) and sorrel (Oxalis tuberosa)
(Shah, A. A., Stegemann, H., in Zusarnmenarbeit mit Schmiediche, P. von CIP, Lima,
Peru)

Beide Pflanzen sind erst ktirzlich in das Blickfeld der Erforschung bzw. der Nutzung durch 
lndustrienationen gelangt. Jojoba ist eine Wi.istenpflanze, deren Samen ein fliissiges Wachs 
und Protein enthalt, die Knollen des Sauerklees werden von Hochland-lndianem ,,Oka" 
genannt und als Eiwei:Bquelle genutzt. 

Jojoba enthiilt kaum Protomere, die durch Disulfidgruppen zusammengehalten sind. Die 
mengenrna:Big bedeutenden Proteine haben Molekulargewichte in den Bereichen von 13 
bis 22 Kd und 37 bis 42 Kd und isoelektrische Punkte bei 5 ,5 bis 7, im Porositiitsgra
dienten sind sie bis zu 84 Kd gro:B. Die Verwendung des Proteins bietet sich neben dem 
hochwertigen ,,01" (Eigenschaften iihnlich dem Walrat) an. - Oxalis hat Varietiiten, die 
sich im Proteinspektrum stark unterscheiden. Thre MG liegen im Bereich von 15 Kd bis 
100 Kd, die IP vor allem zwischen pH 3,5 und 5. 

2.6 Proteinmuster strukturierter oder hitzekoagulierter Proben nach Gel-Elektrophorese 
- Electrophoretic patterns of structure and heat-denatured proteins (Moustafa, E. K.,
in Zusammenarbeit mit Antonacopoulos, N. von der Bundesforschungsanstalt for Fi
scherei, Hamburg)

Die Charakterisierung strukturierter und hitzedenaturierter Proteine in Pflanzen wurde 
fortgesetzt und die gleiche Methodik auf Fischproteine angewendet. Sie sind durch anioni
sche Detergentien in Losung zu bringen und geben ein elektrophoretisch artspezifisches 
Muster. Die Trennung entsprechend der l.adung gelingt nach Ablosen des Detergens mit 
Hamstoff/Tetramethylharnstoff (de Wreede/Stegemann) durch Fokussieren in Hamstoff, 
wobei man ftir verschiedene Fischarten Proteinmuster gewinnt, die Riickschli.isse auf Hitze
abbau bzw. l.agerungsschiiden gestatten. 
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2.7 Zweidimensionale Proteinmuster von Extrakten der Ackerbohne (Vicia faba) und 
vom Samen des Bockshomklees (Trigonella foenum-graecum), auch im Keimstadium, 
irn Verhiiltnis zu ihren Eigenschaften - Protein mapping of extracts from dry and 
germinated field beans and fenugreek in relation to properties (Hamza, M. und Ste
gemann, H., in Zusammenarbeit mit El-Tabey Shehata, A. M. von der Landwirt
schaftlichen Fakultat der Universitat Alexandria, Agypten) 

In Agypten sind bestimmte Sorten der Ackerbohne ein wesentliches Nahrungsmittel. Die 
gekochten trockenen Bohnen werden ,,Medames", die gleichen ohne Hiille ,,Bessara", die 
auf etwa I cm Lange gekeimten ,,Nabet" genannt. Fiir Bohnen, Medames und Nabet, 
wurden mit meist 2-dimensionalen Verfahren die Proteinmuster gewonnen, wobei 3 bis 6 
fokussierte Proben in einem Gel (10 % Polyacrylamid) ftir die 2. Dimension getestet wur
den. Die schon fri.iher gefundene Sortenspezifitat wurde bestatigt, die Keimung laBt -
ungeachtet der Sorte - spezifische Fleckenkombinationen der Proteine entstehen, von 
den Aminosauren unterliegt Protin der starksten Veranderung. Ahnliches gilt for die Sa
men von Bockshomklee. Die Qualitat als Nahrungsmittel ist stark von der proteinarmen 
Htille abhangig. 

3. Bestimmung von Proteinen nach Solubilisierung mit Na-dodecylsulfat (SDS) - Analy-
sis of SOS-treated proteins (de Wreede, Inge und Stegemann, H.)

Das Anionen-Detergens SDS gehort zu den wichtigsten Losungsvermittlem in der Pro
teinchemie, weil dadurch membrangebundene, strukturierte oder sonst unlosliche Pro
teine untersucht werden konnen. Zur Analyse der Ladungsverteilung durch Fokussieren 
muB wieder SDS abgetrennt werden, was durch eine kombinierte Phosphatfallung, Be
handlung mit Harnstoff/Tetramethylhamstoff und Fokussierung in 8M-Harnstoff in Ge
genwart von Ampholyten gelang. 

4. Vergleichende Untersuchungen an Hiillproteinen von Tymoviren - Comparative studies
on tymovirus capsid proteins (Stegemann, H., Francksen, Hella, in Zusammenarbeit
mit Koenig, Renate und Gross, E. vom National lnstitut Health, Bethesda, USA)

Das Verfahren zur Charakterisietung von Viren durch das Polypeptidmuster ihrer Hiill
proteine nach enzymatischer Spaltung wurde durch spezifische, chemische Spaltungen er
ganzt. In beiden Methoden muBte eine mindestens 8M-Harnstoff-Konzentration die 
Spaltprodukte for die isoelektrische Fokussierung (PAGIF) in Losung halten. Die enzy. 
matische Spaltung konnte durch Zugabe von lnhibitoren nicht vollstandig gestoppt wer.
den. Eine Verschiebung des pH-Bereiches nach pH 2 - 3 unterdriickt jedoch die Spaltung 
durch Thermolysin 100 %ig, die durch Papain weitgehend. 
Chemische Spaltungen sind spezifischer. Die Methode von Gross-Witkop mit Cyanbromiq 
spaltet die Peptidkette nur bei Methionin und eine bisher unveroffentlichte Methode mit 
naszierendem Brom nur bei Trypthophan. Beide Methoden waren ohne vorherige Isolie
rung der Htillproteine in lOM-Hamstoff durchfi.ihrbar, und die Spaltprodukte lieferten 
spezifische Muster in der PAGIF. Diese Versuche muBten <lurch den plotzlichen Tod von 
Dr. Gross unterbrochen werden. Alle bisher angewandten Spaltungen bestatigten oder 
vertieften die serologischen Befunde. 
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5. Index der europaischen Kartoffelsorten mit ihren elektrophoretischen Spektren zur 
Sorten-Identifizierung - Index of European potato varieties with electrophoretic
spectra for the identification of varieties (Stegemann, H. und Schnick, D., in Zusam
menarbeit mit den Sortenamtern der europaischen Staaten mit Ausnahme der Sow
jetunion)

Die Datensammlung wurde fortgesetzt, die Protein- und Esterase-Spektren der neuen Kar
toffelsorten angefertigt, soweit wir sie von den Sortenamtern in Europa erhielten, und das 
zweisprachige Manuskript fi.ir den Computerausdruck vorbereitet. Mit dem Ers·cheinen 
der Neuauflage ist im Frtihjahr 1982 zu rechnen. 

6. Einfacher Nachweis des Erregers der bakteriellen NaBfaule (Erwinia carotovora) an
Kartoffeln - Easy detection of soft rot bacteria on infected potatoes (Schnick, D.,
Stegemann, H., in Zusammenarbeit mit Simon, Ulrike, Langerfeld, E. vom Institut
for Pflanzenschutz in Ackerbau und Griinland, Braunschweig)

NaBfaule verursachende Bakterien scheiden Enzyme aus, die Pektin abbauen. Wird Pek
tinsaure in ein Gel aus Polyacrylamid eingeschlossen und auf dieses Gel eine Bakterien
suspension oder ein Gewebebrei von einer infizierten Kartoffelknolle gebracht, so ver
dauen die Bakterien-Pektinasen die inkludierte Pektinsaure. Farbt man mit Methylen
blau die verbleibende Pektinsaure blau, so erkennt man einen bakteriellen Befall durch 
Aufhellungshofe um die Probe. Der Test spricht auch dann positiv an, wenn die Knolle 
zwar infiziert ist, aber keine makroskopisch sichtbaren Symptome zeigt. 

Bibliotheken in Berlin und Braunschweig 

Die Bibliotheken gehoren mit ea. 97 OOO Banden und mehr als 2 OOO laufenden Zeit
schriften zu den bedeutendsten Spezialsammlungen wissenschaftlicher Uteratur auf dem 
Gebiet der Phytomedizin in Mitteleuropa. Sie sind dem Leihverkehr der Deutschen 
Bibliotheken angeschlossen. Die Handbi.ichereien der acht Au:Beninstitute stehen als Pra
senzbibliotheken zur Verfiigung und werden von der Bibliothek Braunschweig betreut. 
Betrachtliche Preissteigerungen, besonders bei auslandischer Literatur, konnten nur durch 
Abbestellungen aufgefangen werden. 
ln der Bibliothek·Dahlem wurde die Erstellung eines Gesamtzeitschriftenkataloges durch 
Erfassen und Einspeichern der Zeitschriftenbestande in die Zeitschriftendatenbank des 
Deutschen .Sibliotheksinstitutes weitgehend abgeschlossen. In der Bibliothek Braunschweig 
wurden die Arbeiten for den Niedersachsischen Gesamtzeitschriftenkatalog abgeschlossen 
und die Arbeiten for den Gesamtzeitschriftenkatalog des Deutschen Bibliotheksinstitutes 
fortgesetzt. 
Bei den Bibliotheken liegt die Betreuung der Veroffentlichungen der Biologischen Bun
desanstalt. Anla:Blich des 75jahrigen Erscheinens der ,,Mitteilungen aus der Biologischen 
Bundesanstalt" wurde ein historischer Ri.ickblick und ein Gesamtverzeichnis als Heft 200 
der Reihe veroffentlicht. 
Die Bestande der beiden Bibliotheken bilden die Voraussetzung fi.ir die Arbeit des Doku
mentationsschwerpunktes Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz. 

Dokumentationsschwerpunkt Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz in Berlin-Dahlem 

Der Dokumentationsschwerpunkt hat die Aufgabe, die wissenschaftliche Uteratur auf 
den Gebieten der Phytopathologie und des Pflanzenschutzes einschlie:Blich Vorratsschutz 
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und deren Grenzgebiete zu erfassen, auszuwerten und nachzuweisen. Die Llteraturdaten 
werden in Zusammenarbeit mit der Zentralstelle for Agrardokumentation und -informa
tion in Bonn, bei den Rechenzentren der Universitat und des Bundespresse- und -infor
mationsamtes der Bundesregierung zur Weiterverarbeitung in EDV-Anlagen aufgenom
men. Die neukonzipierte ,,Bibliographic der Pflanzenschutzliteratur, Neue Folge", die in 
4 Heften jahrlich aus der Datenbasis Phytomedizin erstellt wird, verzeichnet die erfaflite 
Literatur und erschlieflit sie <lurch ein viersprachiges Inhaltsverzeichnis sowie ein Autoren
und Schlagwortregister. Die in Berlin installierte Datensichtstation (Terminal) ermoglicht 
on-line-Recherchen. Mit zwei neu installierten Datensichtstationen konnten im Hinblick 
auf die Ubernahme des Datenpools Phytomedizin auf EDV-Anlagen in Koln erste Probe
laufe gefahren werden. Die Zahl der vom Dokumentationsschwerpunkt beantworteten 
Anfragen stieg wiederum an. Die Arbeiten an der Hauptkorrektur der Deskriptoren der 
Pflanzenschutzdokumentation wurden fortgesetzt. 

Anlaflilich der 43. Deutschen Pflanzenschutztagung in Hamburg konnte eine on-line
Demonstration der Datenbasis Phytomedizin durchgefohrt werden. 

Im Berichtszeitraum besuchten 137 Interessenten, darunter 27 aus dem Ausland, die 
Dokumentationsstelle, um sich i.iber Leistung und Arbeitsweise zu informieren. 

Die Lieferung von Literaturdaten aus der Bundesrepublik Deutschland fi.ir das internatio
nale Agrardokumentationssystem AGRIS der F AO wird fortgesetzt. 

Mit der Dokumentationsstelle Obstbau der Universitatsbibliothek der Technischen Uni
versitat Berlin besteht eine Zusammenarbeit bei der inhaltlichen Erschliel?iung von phyto
medizinisch relevanter Obstbauliteratur und ihrer technischen Erfassung mit dem Daten
erfassungssystem der Dokumentationsstelle der BBA.

l. Auslegung der Deskriptorenstruktur im Fach Phytomedizin auf Verwendbarkeit im
EDV-System -.Modification of the structure of descriptors in the field of phytomedi
cine to be used in electronic data processing systems (Laux, W.)

Die Arbeiten zu einer Verbesserung der Deckungsfahigkeit von Deskriptoren und der 
Struktur der verwendeten Deskriptoren im Hinblick auf ihre Verwendung als Beschrei
bungselemente sowie als Suchsystem for das automatische Retrieval wurden fortgesetzt, 
die Moglichkeit for die Einftihrung hierarchischer Beziehungen und Synonymverkni.ipfun
gen wurde diskutiert. Voraussetzung for weitere Fortschritte ist eine Grundkorrektur des 
Gesamtdeskriptorenmaterials. 

2. Hauptkorrektur der Deskriptoren der Pf lanzenschutzdokumentation - Main correc-
tion of descriptors of plant protection documentation (Steigerwald, F. und Laux, W.)

Die Voraussetzung fi.ir eine effiziente Nutzung der Datenbasis Phytomedizin ist ein per
fekter Thesaurus. Im l..aufe 16jahriger Dokumentationsarbeit haben sich <lurch Verande
rungen der sachlichen Bezeichnungen, durch nicht vermeidbare Schreibfehler und <lurch 
Synonymie Deskriptoren angesammelt, die nicht mehr benotigt werden oder, da im ak
tuellen Thesaurus nicht vorhanden, nicht aufgerufen werden konnen. Eine Hauptkorrek
tur der Deskriptoren und anderer Angaben, wie z. B. der Sprachen, sollen die Retrieval
fahigkeit des Systems verbessem. Die Arbeiten dazu wurden, wenn auch im zweiten Halb
jahr unter erheblichen personellen und technischen Schwierigkeiten, fortgesetzt. 
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3. Strukturanalyse der Benutzung.worgiinge der Pt1anzenschutzdokumentation - Structu
ral analysis of using processes in the Documentation Centre for Plant Protection (Laux,
W. und Jaskolla, D.)

Im Hinblick auf eine grundlegende Untersuchung der Struktur von Anfragen und ihrer 
Beantwortung aus der Datenbasis Phytomedizin wurden auf der Basis der im Berichtszeit
raum auf eine Zahl von 6 791 angestiegenen Recherchen erste konzeptionelle Vorarbeiten 
begonnen. 

Informationszentmm fiir tropischen Pflanzenschutz (INTROP) in Berlin-Dahlem 

Im Berichtszeitraum wurden auf 122 Anfragen zu 137 verschiedenen Fragenkomplexen 
aus den Themenbereichen der Phytopathologie in tropischen und subtropischen Llindern 
Literaturhinweise nachgewiesen bzw. Kopien der Originalarbeiten versandt. 51 Anfragen 
kamen direkt aus au:ll,ereuropaischen Llindem insbesondere aus Indien, dem Sudan und 
den Philippinen, aus A gyp ten, Marokko, Tanzania, Jemen, Ilbanon, Thailand, Costa Rica 
und Uruguay und anderen Landero. Von den 8 europaischen Llindern steht die Bundes
republik Deutschland mit 37 Anfragen an der Spitze, gefolgt von der Tlirkei mit 21. Eine 
Zunahrne der Anfragen aus lateinamerikanischen und afrikanischen Llindern hangt z. T. 
mit der Einrichtung neuer Agrarentwicklungsprojekte durch die Bundesrepublik Deutsch
land in diesen Llindern zusammen. 

Die Literaturwi.insche der Universitaten und adaquater Einrichtungen im In- und Ausland 
stehen mit insgesamt 46 Anfragen an der Spitze der Aufstellung, gefolgt von den von der 
GTZ betreuten Agrarprojekten mit 37 Anfragen. Der Bedarf anderer Benutzergruppen 
liegt bei 9 Anfragen fiir Entwicklungshilfeorganisationen wie DSE und F AO, 12 fiir Mini
sterien und nachgeordnete Bereiche, 8 fiir Forschungsinstitute, 5 ftir Wirtschaftsunterneh
men, 4 private und 2 fiir die eigene Anstalt. 

Die Themen der Anfragen }assen sich in zwei Schwerpunktgebiete teilen, von denen der 
gro:ll,ere Teil in den Bereich integrierter Bekampfungsma:ll,nahmen unter Einsatz der dem 
jeweiligen Land angepa:ll,ten Techniken zum Schutz von Subsistenzkulturen vor und nach 
der Ernte (okologische Gartenbaumethoden und Ecofarming) fallt, der andere in das Ge
biet phytopathologischer Frageri, die sich aus dem Krankheits- und Schadlingsbefall gro:fl,.. 
flachig angelegter Kulturen ergeben, z. B. Baumwollanbau, Getreideanbau oder Cocos
und Citrospflanzungen. Im einzelnen lassen sich folgende Themen konkretisieren: Eco
farming, integrierte Bekampfung im Ackerbau (21); Gemiisebau (10); Obstbau {12); Vor
ratsschutz und Rattenbekampfung (13); Pflanzenschutz in Gro:ll,kulturen (9) und Forst 
(3). Die iibrigen Anfragen beziehen sich auf spezielle Themen, wie Problematik der Her
stellung und Anwendung von Pestiziden in der Dritten Welt, Mittelresistenzentwicklung 
bei Schadorganismen, Mitteleinwirkung auf Nutzorganismen oder allgemeine Obersichten 
zur Pflanzenschutzsituation bestimmter Regionen. 

Ein gro:ll,er Tei! der Fragen wurde im Rahmen eines Kooperationsvertrages mit der GTZ 
bearbeitet, so Projekte in Portugal, Marokko, Sudan, Niger, Togo, Israel, Jemen, Thailand, 
Bangladesh, Philippinen, Costa Rica und Argentinien, wobei zu den alten Projekten, die 
schon seit mehreren Jahren Literaturmaterial erhalten, in diesem Jahr neue hinzugekom
men sind. 
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Dienststelle fiir wirtschaftliche Fragen und Rechtsangelegenheiten im Pflanzenschutz in 
Berlin-Dahlem 

Im Mittelpunkt der Tatigkeit stand die Mitarbeit an der fachlichen Vorbereitung von 
Rechtsvorschriften im Pflanzenschutz, besonders im Bereich der Pflanzenquarantane. 
Hierzu gehorte vor allem die Vorbereitung von Stellungnahmen und Berichten im Zu
sammenhang mit den Pflanzenbeschau-Regelungen der EG und den Ak:tivitaten der EPPO. 
Die Sammlung ausfandischer Gesetze, Verordnungen und Bekanntmachungen, soweit sie 
sich auf Mallinahmen zum Schutz gegen das Verbringen von Schadorganismen der Pflan
zen oder Ptlanzenerzeugnisse beziehen, wurde fortgesetzt. Einige Gesetze, Verordnungen 
und Bekanntmachungen, die for den Deutschen Pflanzenschutzdienst von besonderer Be
deutung sind, wurden ins Deutsche tibersetzt und in den von der Dienststelle herausgege
benen ,,Amtiichen Pflanzenschutzbestimmungen" veroffentlicht. 

IV. Wissenschaftliche Zusammenarbeit

1. Zusammenarbeit mit anderen Anstalten, Instituten und Organisationen; Lehrtiitigkeit

1.1 Inllindische Einrichtungen 

Mit den auf dem Gebiete der Phytopathologie tatigen Universitats- und Hochschulinstituten besteht 
eine engc Zusammenarbeit, die in der Teilnahme der Ordinarien for Phytopatholog ie und Pflanzen
schutz an den regelma.Bigen Arbeitssitzungen des Deutschen Pflanzenschutzdienstes und in der Tat
sache zum Ausdruck kommt, daB wissenschaftliche Mitarbeiter der Bundesanstalt Vorlesungen und 
Obungen an Universitaten und Hochschulen halten. 

Folgende Wissenschaftler der Bundesanstalt wirkten im Berichtsjahr 

l. L l als au6erplanmaBige Professoren: 

Dir. u. Prof. Prof. Dr. rer. nat. BUTIN 

Ltd. Dir. u. Prof. Prof. Dr. agr. GERLACH 

Dir. u. Prof. Prof. Dr. rer. nat. KLINGAUF 

Dir. u. Prof. Prof. Dr. agr. KLOKE 

Dir. u. Prof. Prof. Dr. rer. nat. LAUX 

Universitat Gottingen 
Forstliche Fakultat Hann. Munden 

Techn. Universitat Berlin 
Fachbereich Intemationale Agrarentwicklung 

Universitat Bonn 
Landwirtschaftliche Fakultat 

Techn. Universitat Berlin 
Fachbereiche Umwelttechnik, Landschaftsentwicklung 
und Intemat. Agrarentwicklung 

Techn. Universitat Berlin 
Fachbereich Intemationale Agrarentwicklung 

Dir. u. Prof. Prof. Dr. rer. hort. SAUTHOFF Techn. Universitat Berlin 

Prasident und Professor Prof. Dr. agr. 
SCHUHMANN 

Dir. u. Prof. Prof. Dr. rer. nat. habil. 
STEGEMANN 

l. l.2 als Honorarprofessor. 

Dir. u. Prof. Prof. Dr. rer. nat. WEISCHER 

l. l.3 als Priva tdozent: 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. WENZEL 
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Fachbereich lnternationale Agrarentwicklung 

Techn. Universitat Berlin 
Fachbereich Internationale Agrarentwicklung 

Universitat Gottingen 
Landwirtschaftliche Fakultat 

Universitat Gottingen 
Landwirtschaftliche Fakultat 

Universitat Koln 
Math.-Nat. Fakultat 



l.I.4 als Lehrbeauftragte:

Wiss. Dir. Dr. rer. nat. Renate KOENIG 

Wiss. Dir. Dr. rer. nat. CASPER 

Dr. agr. FRIEDT 

Dir. u. Prof. Prof. Dr. rer. nat. LAUX 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. PAUL 

Dir. u. Prof. Dr. n:r. nat. SCHMIDLE 

Wiss. Oberrat Dr. rer. nat. SCHUPHAN 

Wiss. Oberrat Dr. agr. SEEMULLER 

Wiss. Dir. Dr. rer. oat. STURHAN 

Techn. Universitat Berlin 
Fachbereich lntemationale Agrarentwicklung 

Universitat Gottingen 
Landwirtschaftliche Fakultat 

Universitat Bayreuth 
Fakultat fiir Biologie, Chemie u. Geowissenschaften 

Freie Universitat Berlin 
Fachbereich Philosophie und Sozialwissenschaften 
(Informations- und Dokumentationswissenschaft) 

Universitat Gottingen 
Landwirtschaftliche Fakultat 

Universitat Heidelberg 
Fakultat for Biologie 

Universitat Mainz 
Fachbereich Botanik 

Universitat Heidelberg 
Fakultat fiir Biologie 

Universitat Miinster 
Fachbereich Biologie 

Aufgrund des von der Bundesregierung beschlossenen Sofortprogramms fUr den Umweltschutz ist eine 
interministerielle Projektgruppe ,,Umweltchemikalien" ins Leben gerufen worden, die unter Beteili
gung der Biologischen Bundesanstalt einen Beitrag zum Umweltschutzprogramm der Bundesregierung 
erarbeitet hat. Innerhalb der Projektgruppe sind unter Mitwirkung der Biologischen Bundesanstalt For
schungsplanungsgruppen gebildet worden, die sich unter anderem mit den folgenden Themen befassen: 
Beurteilung von Herbiziden unter Umweltgesichtspunkten, Verminderung des Einsatzes von Pestiziden, 
Untersuchung der Umweltgefahrdung durch Metalle, Organohalogen- und Organochlorverbindungen, 
Phosphate, Nitrate, Streusalze, Waschmittelzusatze und andere Stoffgruppen sowie Auwmatisierung 
von Analysenverfahren. Wissenschaftler der Bundesanstalt arbeiten mit in verschiedenen Arbeitsgrup
pen, die sich mit Umweltfragen befassen. Dir. u. Prof. Dr. BECKER ist Mitglied des Gutachtergre
miums beim Projekt ,,Auffindung von Indikatoren zur prospektiven Bewertung der Belas tbarkeit von 
Okosystemen" beim Bundesministerium fiir Forschung und Technologie. Eine enge Zusammenarbeit 
besteht mit dem Umweltbundesamt in Berlin. 
Die praktische Durchfiihrung des Pflanzenschutzes obliegt den Pflanzenschutzamtem (der Lander) und 
ihren Bezirksstellen. Die enge Zusammenarbeit mit diesen fiihrt zu standigen Kontakten der Institute 
der Bundesanstalt mit den an ihren Forschungen besonders interessierten Pflanzenschutzamtern und 
zu regelmaBigen Arbeitssitzungen des Deutschen Pflanzenschutzdienstes, in denen Fragen und Wiin
sche, die sich bei der Durchfiihrung des Pflanzenschutzes ergeben, an die Bundesanstalt herangetragen 
und die Pflanzenschutzamter von· den neuesten Forschungsergebnissen unterrichtet werden. Auch mit 
den Fachinstituten auf den Gebieten der Landwirtschaft, des Garten-, Obst- und Weinbaues sowie der 
Forstwirtschaft besteht, z. B. <lurch deren Beteiligung an der amtlichen Priifung von Pflanzenschutz
mitteln und -geraten, eine gute Zusammenarbeit, ebenso mit dem Bundessortenamt, dem Deutschen 
Wetterdienst und mit den zahlreichen am Pflanzen- und Vorratsschutz interessierten Fachverbanden 
und den von diesen gebildeten Arbeitsgemeinschaften. In der Deutschen Phytomedizinischen Gesell
schaft wirken mehrere Wissenschaftler der Bundesanstalt aktiv mit, u. a. als Leiter von Arbeitskreisen. 

Der Prasident und Professor der Bundesanstalt, Prof. Dr. SCHUHMANN, ist Vorsitzender der Arbeits
gruppe Tropische und subtropische Agrarforschung im Senat der Bundesforschungsanstalten des Bun
desministeriums fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten. - Auf dem Gebiet der Entwicklungshilfe 
bestehen enge Beziehungen zur Gesellschaft fiir Technische Zusammenarbeit und zur Deutschen Ge
sellschaft fiir intemationale Entwicklung (Abt. Feldafing). 

Dir. u. Ptof. Dr. WENZEL ist Mitglied im HauptausschuB fiir Pflanzenzucht der Deutschen Landwirt
schafts-Gesellschaft (DLG). Mehrere Wissenschaftler der Bundesanstalt gehoren Ausschiissen der DLG 
an. Dir. u. Prof. Prof. Dr. BUTIN wurde zum Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft fur Mykologie 
gewahlt. Zwei Wissenschaftler der Bundesanstalt wirkten als Beisitzer in Fachgruppen des Verbandes 
Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten. Die Bundesanstalt ist im 
,,Standigen Ausschu6 fiir Vorratshaltung und Schadlingsbekampfung" sowie in der ,,Arbeitsgruppe 
zur Priifung der Wirkungen von Pflanzenschutzrnitteln auf Nutzarthropoden" und im Arbeitskreis 
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,,Pflanzenschu1zmittelriickstande in Futtennitteln und tieJi.schen Produkten'· vertreten. Dir. u. Prof. 
Dr. GARTEL wurde zum Federftihrenden des Arbeitskreises ,,Bodenkunde und Rebenemahrung" im 
Forschungsring des Deutschen Weinbaues wiedergewahlt. Dir. u. Prof. Dr. CROGER wurde in das 
Orgauisationskomitee (Sprecher der Sektion Pflanzenschutz) fiir den 21. lntemationalen Gartenbau
kongreB 1982 in Hamburg berufen. Als Vertreter der Bundesanstalt wurde Dir. u. Prof. Dr. SCHOTTE 
in die Herausgebergemeinschaft des ,,Anzeigers fur Schadlingskunde, Pflanzen- und Umweltschutz" 
aufgenommen. 

Zwischen den Instituten fur nichtparasitare Pflanzenkrankheiten und fiir Pflanzenschutz im Zierpflan
zenbau der Bundesanstalt und dem Hahn-Meitner-lnstitut fiir Kemforschung in Berlin-Wannsee hat 
sich eine engere Zusammenarbeit ergeben. Das Institut fiir Pflanzenschutzmittelforschung pflegt Kon
takte mit dem Institut fiir okologische Chemie der Gesellschaft fiir S trahlenforschung. Dir. u. Prof. 
Prof. Dr. KLOKE wirkt als Sachverstandiger fiir Forschungsvorhaben im Geschaftsbereich des Bundes
ministers fiir Emahrung, Landwirtschaft und Forsten iiber Strahlenschaden an Nutzpflanzen. Eine 
engere Zusammenarbeit besteht mit der KemforschungsanlageJiilich. 

Der Prasident und Professor der Bundesanstalt, Prof. Dr. SCHUHMANN, wurde auf weitere dreiJahre 
in den Beirat und in den Richtlinien-V erabschiedungs-AusschuB der VDI-Kommission ,,Reinhaltung 
der Luft" berufen. Zwei Wissenschaftler der Bundesanstalt gehoren dieser Kommission als Leiter bzw. 
Mitarbeiter einer Fachgruppe an. Dir. u. Prof. Prof. Dr. KLOKE wirkt als Sachverstandiger uber die 
Belastbarkt"it von Pflanun mit Umweltchemikalien. AuBerdem gehort er dem heim Bundesministe
rium des Innem gebildeten FachausschuB ,,§ 15, Abfallbeseitigungsgese1z" und der Kommission 
,,Zentrale Erfassung und Bewertung von Umweltchemikalien" beirn Bundesgesundheitsamt an. 

Im Rahmen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) wirkten im Berichtsjahr: 

Dir. u. Prof. Dr. WEINMANN als Mitglied der Kommission fiir Pflanzenschutz-, 
Pflanzenbehandlungs- und Vorratsschutzmittel, der 
Abteilung ,,Analytik" und der Arbeitsgruppe ,,Pflan
zenschutzmi ttel -Wasser" 

Dir. u. Prof. Prof. Dr. STEGEMANN im GutachterausschuB fiir den Forschungsschwerpunkt 
,,Mechanismen und populationsdynamische Aspekte 
der Resistenz von Pflanzen gegenliber Schadorganis
men" 

Als Fachgutachter der DFG auf dem Gebiet der Phytomedizin wurden Dir. u. Prof. Prof. Dr. BUTIN 
sowie Dir. u. Prof. Prof. Dr. WEISCHER gewahlt. Weitere Wissenschaftler der Bundesanstalt arbeiten 
- in der Deutschen Forschungsgemeinschaft - aktiv mit in der Arbeitsgruppe ,,Analytik" der Korn
mission fiir Pflanzenschutz-, Pflanzenbehandlungs- und Vorratsschutzmittel, im Schwerpunktprogramm
,,Verhalten und Nebenwirkungen von Herbiziden im Boden und in Kulturpflanzen" sowie in der Ar
beitsgruppe ,,Blei" der Kommission fiir Umweltgefahren und im Forschungsring des Deutschen Wein
baues. 

Der mit der Bibliothek der Biologischen Bundesanstalt in Berlin-Dahlem verbundene Dokumentations
schwerpunkt Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz pflegt im Rahmen der kooperativen Landbau
dokumentation mit der Zentralstelle fiir Agrardokumentation und -information in Bonn sowie mit 
anderen Dokumentationsstellen auf dem Gebiet der Landbauwissenschaften eine enge Zusammenar
beit. Das Informationszentrum for tropischen Pflanzenschutz der Biologischen Bundesanstalt arbeitet 
im Rahmen eines Kooperationsvertrages eng zusammen mit der Gesellschaft fiir Technische Zusam
menarbeit, Eschborn. Der Dokumentationsschwerpunkt ist aktiv tatig in mehreren Gesellschaften und 
Arbeitsgruppen auf dem Gebiete der Information und Dokumentation. Dir. u. Prof. Prof. Dr. LAUX 
ist Vorsitzender der Gesellschaft fiir Bibliothekswesen und Dokumentation des Landbaus, des Berliner 
Arbeitskreises Information und des Arbeitskreises Information, Dokumentation, Bibliothek der Deut
schen Phytomedizinischen Gesellschaft. Dir. u. Prof. Prof. Dr. LAUX gehort dem Vors tand der Deut
schen Gesellschaft fiir Dokumentation und dem Beirat der Arbeitsgemeinschaft fiir Spezialbibliotheken 
an. Er ist Vorsitzender der Kommission ftir das Dokumentations- und Archivwesen, des Informations
beirates bei den Senatoren fiir Wissenschaft und kulturelle Angelegenheiten sowie fur Schulwesen in 
Berlin und Mitglied des Unterausschusses der Deutschen Forschungsgemeinschaft fiir die Zentralbiblio
thek ftir Landbau in Bonn. 
Wiss. Dir. Dr. KOHSIEK gehort dem AusschuB fur Landrnaschinen sowie dem AusschuB fiir Mechani
sierung von Feldversuchen, Bewcrtungsgruppe ,,Parzellenspritzgerate" der Deutschen Landwirtschafts
Gesellschaft an. Es besteht eine Zusammenarbeit mit demDeutschen Institut fiir Normung e. V. (DIN), 
Normengruppe Landmaschinen und Ackerschlepper. 
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1.2 Ausliindische und intemationale Einrichtungen 

lntemationale Beziehungen werden von der Bundesanstalt und ihren Instituten zu den entsprechenden 
Fachinstituten und Fachorganisationen in der ganzen Welt unterhalten. Im Berichtsjahr wurden neue 
Beziehungen angekniipft bzw. ergab sich eine engere Zusammenarbeit mit folgenden lnstitutionen: 

International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (!CARDA) Aleppo/Syrien 

Department of Agriculture, Biological Control Branch, Entomology and Zoology Division 
Bangkok/Thailand 

Bhabaha Atomic Research Centre Bombay/Indien 

Staatl. Hygiene-lnstitut Bukarest/Rumanien 

Istituto Sperimentale per la Zoologia Agraria Florenz/Italien 

Royal Veterinary and Agricultural University, Department of Zoology Kopenhagen/Danernark 

Zoologisk Institut, Kgl. Veterinaer- og Landboh�jskole Kopenhagen/Danemark 

Bureau of Plant Industry, Laboratory for Bioiogicai Control Manila/Phiiippinen 

Istituto di Entomologia agraria presso l'Universit� degli Studi di Milano Mailand/ltalien 

lstituto Sperimentale per la floricoltura San Remo/Italien 

Osservatorio per le malattie delle piante di Sanremo San Remo/Italien 
Swedish Seed Association Svalof AB Svalov/Schweden 

Istituto di Fitovirologia Applicata Torino/Italien 

Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewa�sen (I. V. T .) Wageningen/Niederlande 

Wissenschaftler der Bundesanstalt arbeiten mit in folgenden Institutionen: 

American Chemical Society, Division of Pesticide Chemistry 

Arbeitsgruppe fiir zoologisch-botanisch-geologische Untersuchungen in der SW-Palaarktis 

Arbeitsgruppe ,,Pathological factors of the monoculture of cereals" 

Chromatography Discussion Group, Nottingham/England 

Collaborative International Pesticides Analytical Council (CIPAC) 

Co-ordination group on resistance breeding in horticultural science 

Deutsch-Niederlandische Kommission fiir Agrarforschung 
Arbeitsgruppe Pflanzenschutz 

Editorial Committee for the Abridged Glossary of Terms used in Invertebrate Pathology (AGTUIP) 

Europaische Gemeinschaften (EG) 

Generaldirektion fiir gewerbliche Wirtschaft und Technologie 

Direktion Gesundheit und Sicherheit 

Arbeitsgruppe Agrarfragen, Untergruppe Forstwirtschaft 

Arbeitsgruppe Agrarfragen, Verbringung von Schadorganismen der Pflanzen in die Mitgliedsstaaten 

Arbeitsgruppen zur EG-Rechtsangleichung ,,Pflanzenschutzrecht" 

Arbeitsgruppe Feuerbrand 

Arbeitsgruppe N elkenwickler-Bestrahlung ( Pflanzenquarantane) 

Arbeitsgruppe ,,Wirkungen von Chemikalien auf terrestrische Okosysteme" 

Expertengruppe Integrated und Biological Control 

SachverstandigenausschuB ,,Analysenmethoden fiir Riickstande von Schadlingsbekampfungsmitteln" 

SachverstandigenausschuB ,,Bestimmung von Corynebacterium sepedomicum" 

SachverstandigenausschuB ,,Riickstande von Schadlingsbekampfungsmitteln" 

Sachverstandigengruppe fiir Dokumentation TropischerLandwirtschaft (AGRITROP) 

Europaische Gesellschaft fiir Kartoffelforschung (EAPR) 

Committee for Disease Assessment 

Sektion Pathology 

Sektion Virology 

Sektion Ziichtung und Sortenwesen 

Europaische Gesellschaft fiir Ziichtungsfor.;chung (EUCARPIA) 
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Europaische Nematologische Gesellschaft 
Symposium Advisory Committee 

European and Mediterranean Cereal Rusts Foundation 
European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO) 

Arbeitsgruppe ,,Pflanzenschutzmittel in der Landwirtschaft", Untergruppe ,,Fungizide" 
Arbeitsgruppe ,,Kartoffelkrebs" 
Arbeitsgruppe ,,Pflanzenschutzmittel in der Landwirtschaft", Untergruppe ,,Tierische Schadlinge" 
Internationale Arbeitsgruppe ,,Sharka", Spezialgruppe Vektoren 
Organisationskomitee ,,Pathological organismus in cereal monocultures" 
Standing Committee on Fumigation Standards 
Wissenschaftliches Koordinationskomitee der internationalen Arbeitsgruppe ,,Sharka" 

European Weed Research Society (EWRS) 
European Weed Research Society (EWRS) and European and Mediterranean Plant Protection Organi
zation (EPPO) 

Joint EWRC-EPPO Committee on Biological Evaluation.of Herbicides 
European working group on gramineae virus diseases 
Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAQ) 

European scientific network on maize production techniques and methods 
Working Party of Experts on the �fficial Control of Pesticides, Section B (Specifications) 
Sachverstandigengruppe fur Dokumentation Tropischer Landwirtschaft (AGRIS TROPICAL) 
Subnetwork on Fusarium Resistance in Maize 

Inter Govermental Maritime Consultative Organization (IMCO) 
Unterausschu6 ,,Beforderung gefahrlicher Giiter" 

Internationales Arnt fiir Rebe und Wein (OIV) 
Internationale Arbeitsgruppe zur Vereinheitlichung der Pathotypenbezeichnung beim Kartoffelnema
toden 
International Atom Energy Organization (IAEO), GSF, SIDA, SAREC 
International Clubroot Working Group 
International Committee for the Taxonomy of Viruses (ICTV) 
International Council for the Study of Viruses and Virus Diseases of the Grapevine (ICVG) 
Internationales Komitee fiir Zusammenarbeit bei der Erforschung der Obstviren 
Internationales Institut fiir Zuckerriibenforschung (IIRB ), Pest and Diseases Group 
Internationaler NormenausschuB ISO/SC 6 (Pflanzenschutz) 
International Organization for Biological Control (IOBC)/West Palaarctic Regional Section (WPRS) 

Arbeitsgruppe ,,Biologische und biotechnische Bekampfung des Apfelwicklers" 
Arbeitsgruppe ,,Integrierte Bekampfung im Weinbau" 
Arbeitsgruppe ,,Integrierte Bekii.mpfung im Getreidebau" 
Arbeitsgruppe ,,Nematoden" der Integrated Control of Soil Pests Working Group 
Arbeitsgruppe ,,Pesticides and Beneficial Arthropodes" 
Untergruppe ,,Pilzliche Krankheiten" 
Untergruppe ,,Spinnmilben" 

International Seed Testing Association (ISTA) 
International Society for Ecotoxicology and Environmental Safety (SECOTOX) 
International Society for Horticultural Science (ISHS) 

Plant Protection Commission 
Working Group on Fireblight 
Working Group on Fruit Tree Virus Diseases 
Working Group on Vegetable Virus Diseases 
Working Group ,,Phytophthora Diseases of Horticultural Plants" 
Working Group ,,Virus Diseases of Ornamental Plants" 
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Working Group ,,Virus Diseases of Small Fruits" 

Working Group ,,Weed Control in Vegetable Crops" 

International Society of Plant Pathology (ISPP) 

International Committee of Fusarium Research Workers 

Istituto di Fitovirologia Applicata, Torino/Italien 

Kommission .fur biologische Versuchsmethoden (CEB) der franzosischen Gesellschaft fiir Phytiatrie 
und Phytopharmazie 

Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre Mer 

Komitee ,,Biologie des Sols" 

Organisation fiir wirtschaftliche Zusammenameit und Entwicklung (OECD) 

Permanentes Komitee der lntemationalen Pflanzenschutz-Kongresse 

World Health Organization (WHO) 

Committee for Chemistry and Specifications of Rodenticides 
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Der Dokumentationsschwerpunkt Ptlanzenkrankheiten und Pflanzenschutz der Biologischen Bundes
anstalt beteiligt sich <lurch Zulieferung von Oaten am internationalen Agrardokumentationssystem 
AGRIS der F AO in Rom. 

Im Rahmen eines Kooperationsvertrages mit der Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit, Esch
born, pflegt das Informationszentrum fur tropischen Pflanzenschutz enge Beziehungen zu den deut
schen tntwicklungsproJekten 1m Ausland und anderen phytomedizinischen Einrichtungen in den Tro
pen und Subtropen. 

Dir. u. Prof. Dr. BECKER ist Mitglied 

a) in der Expert Group for Effects of Chemical Substances on Biotic Systems other than Man (Eco
toxicology Group) der OECD-Chemicals Group 

b) in der ,,Working Party on Natural Environment Effects" im Rahmen des OECD-Projekts ,,Gefahr-
dungsbewertung". 

Dir. u. Prof. Dr. GARTEL wurde auf unbestimmte Zeit zum Ehrenprasidenten des Office international 
de la Vigne et du vin, Paris, gewahlt. 

Dr. HASSAN wurde zum Leiter der Arbeitsgruppe ,,Pesticides and Beneficial Arthropods" der Inter
national Organization for Biological Control of noxious Animals and Plants (IOBC), West Palliarctic 
Regional Section (WPRS) emannt. 

Dir. u. Prof. Prof. Dr. KLINGAUF wurde in das Conseil der International Organization for Biological 
Control of Noxious Animals and Plants (IOCB), Westpalaarctic Regional Section (WPRS) gewahlt und 
zum Leiter des Bestimmungsdienstes Nutzarthropoden der Organisation bestellt. 

Dir. u. Prof. Prof. Dr. LAUX ist Mitglied im Executivkommitee der International Association of Agri
cultural Librariens and Documentalists. 

Die Wiss. Oberratin Dr. SCHbBER ist Vorsitzende der Sektion Pathologie der Europaischen Gesell
schaft fiir Kartoffelforschung. 

2. Mitgliedschaften

2. 1 Deutsche Organisationen

Arbeitsgemeinschaft fiir Umweltfragen 

Arbeitsgemeinschaft der Institute fur Bienenforschung 

Bundesverband Deutscher Pflanzenziichter 

Deutscher Bibliotheksverband 

Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft 

Deutsche Gesellschaft fur allgemeine und angewandte Entomologie 

Deutscher Verband Forstlicher Forschungsanstalten 

Deutsches Maiskomitee 

Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten 

2.2 Ausliindische und intemationa le Organisationen 

Association of Special Libraries and Information Bureaux (Aslib) 

Intemationale Organisation fiir biologische Schadlingsbekampfung (IOBC), Westpalliarktische Regio
nale Sektion (WPRS) 

Society for Invertebrate Pathology 

V. Veroffentlichungen

a) Veroffentlichungen der Bundesansta lt

1. Amtliche Pflanzenschutzbestimmungen, Neue Falge. 
Sammlung intemationaler Verordnungen und Gesetze zum Pflanzenschutz. (Erscheinen nach Be
darf. 5 Hefte bilden einen Band. Aufl. 450) 
1981 erschienen Band 38, Heft 4 und 5 mit Register und Band 39, Heft 1-4
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2. Bibliographie dcr Pflanzcnschutzliteratur. Neue Folge 
Titelbibliographie des internationalen Fachschrifttums von Phytomcdizin und Pflanzenschutz. 
(Aufl. 800) 
1981 erschienen Band 16, Heft 4 mit Registern und Band 17, Heft 1-3

3. Merkblattcr dcr Biologischen Bundesanstalt
Gesetze, Verordnungen und Richtlinien zum Pflanzenschutz. - Biologic und Bekampfung von 
Pflanzenkrankheiten und Schadlingen. (Aufl. 1 000-5 OOO) 

19 81 erschienen:
Nr. 18 Tei! 1 Allgemeine VorsichtsmaBnahmen beim Umgang mi t Pflanzenbehandlungsmitteln.

6. Aufl.
Nr. 20 Verzcichnis der Wirkstoffe der zugelassenen Pflanzenbchandlungsmittel. 4. Aufl. 
Nr. 27 Tei! 4 Entwicklungsstadien des Mais 
Nr. 32 Hinweise zum Antrag auf Zulassung eines Pflanzenbehandlungsmittels. (Antragsformblatt 

AP-01). 3. Aufi. 
Nr. 50 Tei! 18 Vorratsschadlinge und Vorratsschutz 
Nr. 55 Tei! l u. 2 Priifung des Verhaltens von Pflanzenbehandlungsmitteln im Wasser 

I. Bcstimmung der hydrolyt1.schen Stabilitat
2. Bcstimmung dcr Fliichtigkeit aus Wasser

Nr. 57 Die rote Wurzelfaule der Erdbeere 
4. Mitteilungen aus der Biologischen Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft

Wissenschaftliche Veroffentlichungcn aus den lnstituten der Biologischen Bundesanstalt. (Erschei
nen nach Bedarf. Aufl. unterschiedlich)
1981 erschienen:
Heft 199 Untersuchungen zur Populationsdynamik des Riibenzystenalchens (Heterodera schachtii

Schmidt) in der Koln-Aachener Bucht. 
Von Dr. W. STEUDEL, Dr. R. THIELEMANN und W. HAUFE 66 S., 11 Abb. 

Heft 200 75 Jahre ,,Mitteilungcn". Von Prof. Dr. W. LAUX, 69 S., 5 Abb. 
Heft 20 I Gaschromatographie der Pflanzenschutzmi ttel. 

Tabellarische Literaturreferate X. Von Dr. W. EBING, 115 S. 
Heft 202 Technische Anforderungen an chemische Erzeugnissc vor der Vermarktung. Von Dr. E. 

WOLF und Dr. H. BECKER, 194 S. 
Heft 203 43. Deutsche Pflanzenschutztagung in Hamburg, 5.-9. Oktober 1981. 386 S., 35 Abb., 

2 Taf. 
Heft 204 Giinstige Befallsbedingungen bei Priifungen von Fungiziden gegen Schadpilze in Gemiise

kulturen. Von Dr. G. CROGER und Dr. H. EHLE, 49 S. 
5. Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes. (Erscheint monatlich, Aufl. l 300)
6. Pflanzenschutzmittel-Verzeichnis

1981 erschien die 29. Auflage mit folgenden Teilverzeichnisscn:
Teil 1 Ackerbau - Wiesen und Wl':iden, Hopfenbau - Sonderkulturen - Nichtkulturland -

Gewasser
Teil 2 Gemiisebau - Obstbau - Zierpflanzenbau 
Tei! 3 Weinbau 
Teil 6 Pflanzenschutz- und Vorratsschutzgerate 
Tei! 7 Wirkung auf Bienen

7. Richtlinien fiir die amtliche Priifung von Pflanzenschutzmitteln
Die Loseblattsammlung mit Erganzungslieferungen ist vergriffen und teilweise iiberholt. Sie wird
nicht fortgesetzt. Statt dessen werden jetzt Einzclrichtlinien gedruckt und von der Fa. ACO-Druck,
Hinter dem Turme 7, 3300 Braunschweig, vertrieben.
Erschienen sind die 1. und 2. Lieferung (1979) und die 3. Lieferung (1980). 
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Abteilung fiir Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik 

Anerkannte Pflanzenschutz- und Vorratsschutzgerate und -gerateteile 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 32. 1980, 174 

Wasserlosliche Folienbeutel als Verpackungsmaterial for Pflanzenbehandlungsrnittel 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 32. 1980, 174 

Einschrankungen bei den Arbeiten der Untersuchungsstelle fiir Bienenvergiftungen ab Januar 1981 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 32. 1980, 189 

Neues Formblatt fiir den Antrag auf Zulassung eines Pflanzenbehandlungsrnittels 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 32. 1980, 189 

Richtlinien fiir die amtliche Priifung von Pflanzenbehandlungsmitteln 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 32. 1980, 190 

Neues Formblatt fiir sogenannte ,,Obertragungen" 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 33. 1981, 64 

Erganzende Mitteilungen zu den Einschrankungen der Arbeiten in der Untersuchungsstelle fiir Bienen
vergiftungen 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 33. 1981, 64 

Zur Priifung des Verhaltens von Pflanzenbehandlungsmitteln im Wasser 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 33. 1981, 78 

Prtifung und Zulassung von Pflanzenbehandlungsmitteln fiir Zierpflanzen in geschlossenen Raumen, in 
denen sich Menschen aufhalten 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 33. 1981, 78 

Anerkannte Pflanzenschutz- und Vorratsschutzgerate und -gerateteile 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 33. 1981, 109 

Formblatter fiir das Zulassungsverfahren 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 33. 1981, 126 

Nach zehnjahriger Zulassung keine Verlangerung mehr von Amts wegen 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 33. 1981, 126 

Pflanzenschutzmittel-Verzeichnis 
Biologische Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft 

Teil 6 
Anerkannte Pflanzenschutz- und Vorratsschutzgerate 
29. Auflage, November 1980 

Tei! 1 ( einschlieBlich Wachstumsregler) 
Ackerbau - Wiesen und Weiden - Hopfenbau - Sonderkulturen - Nichtkulturland - Gewasser 
29. Auflage, Marz 1981 

Tei! 2 (einschlieBlich Wachstumsregler) 
Gemtisebau - Obstbau - Zierpflanzenbau 
29. Auflage, April 1981 

Tei! 3 (einschlieBlich Wachstumsregler) 
Weinbau 
29. Auflage, April 1981

Tei! 7 
Wirkung auf Bienen 
29. Auflage, September 1981 

b) Veroffentlichungen der wissenschaftlichen Mitarl>eiter

Leitung der Bundesanstalt 

Arbeitsgruppe Tropische und Subtropische AgrarfOl'schung in Braunschweig 

BML und BMZ: Studie der Orientierung der Agrarforschung der Bundesrepublik Deutschland fiir den 
tropischen und subtropischen Standort. Landwirtschaftsverlag Hiltrup, LAW-Heft 227. 1979, 504 S. 

BML, BMZ und GTZ (Hrsg.: H. BRAMMEIER): Tropical and Subtropical Agricultural Research in 
the Federal Republic of  Germany. typodruck-rossdorf GmbH, RoBdorf, 1980, 174 S. 
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BRAMMEIER, H.: Die Agrarforschung fiir den tropischen und subtropischen Standort - Deutsche 
Wissenschaftler legen Studie vor. entwicklung + landlicher raum 2. 1980, 8-14 

BRAMMEIER, H.: Agrarforschung mit hoher Prioritat ftir den tropischen und subtropischen Stand
ort - Analyse von ftinf Einzelstudien. entwicklung + llindlieher raum, Tei! I 4. 1980, 8-14, Teil 11 
5. 1980, 3-6 

BRAMMEIER, H.: Das Lehrangebot deutscher Hochschulen und Fachhochschulen fur den Agrarstand
ort der Tropen und Subtropen. entwicklung + landlicher raum 5. 1981, 28-32

Institut fiir Pflanzenschutz in Ackerbau und Griinland 

Arbeitsgruppe Braunschweig 

BARTELS, G.: Pflanzenschutz beim gezielten Aufbau von Getreidebestli.nden. DLG-Mitteilungen 96 
(16) i.981, 870-872 

BARTELS, G.: lntegrierte Bekli.mpfungsmaBnahmen· gegen Blatt- und Ahrenkrankheiten bei Getreide. 
Ber. Arbeitstagung Arbeitsgemein. Saatzuchtleiter Gumpenstein 1980, 183-200 

BARTELS, G. und GARBURG, W.: Blatt- und Ahrenkrankheiten in Winterweizen. Lohnt ihre Be
kli.mpfung oder etwa nicht. Han. Land- u. Forstwirtsehaftl. Zeitung (April/Mai) 134 (19), 1981, 
10-12 

BARTELS, G.: Wie Sie die neuen Beizmittel richtig einsetzen. Top agrar 9, 81, 44-49 

BARTELS, G.: Neue Moglichkeiten der ehemisehen Krankheitsbekampfung im Getreidebau. DLG
Mitteilungen, Pflanzensehutz-Praxis Heft 1, 1981, 7-9 

BARTELS, G.: Ahrenkrankheiten vor der Bliite bekampfen. Top agrar 5, 1981, 44

FUCHS, E.: Unterschiedliches Resistenzverhalten von Weizensorten gegeniiber Gelbrost. Ber. Arbeits
tagung d. Arbeitsgem. Saatzuehtleiter, Gumpenstein. 1980, 95-104 

LANGERFELD, E.: Einzel- und Mischinfektionen von Kartoffelknollen mit pilzlichen und bakteriel
len Fli.uleerregem bei untersehiedlicher Luftfeuchtigkeit. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 
33, 1981, 1-4 

LANGERFELD, E.: Kartoffelkrebs (Synchytrium endobioticum (Sehilb.) Pere.) in der Bundesrepu
blik Deutschland. Gesunde Pflanzen 33, 1981, 163-164 

LANGERFELD, E.: Pathotypen des Kartoffelkrebses (Synchytrium endobioticum (Sehilb.) Pere.) in 
der Bundesrepublik Deutsehland. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 33, 1981, 6 7-68

LANGERFELD, E. und SIMON, U.: Die Ausbreitung der bakteriellen NaBfaule- und Sehwarzbeinig
keitserreger anKartoffeln. Kartoffe)bau 32, 1981, 137-140

SCHOBER, B.: Anderung der Krankheitsbereitsehaft von Kartoffelknollen bei ,,tiefen" Temperaturen. 
Ber. Arbeitstagung d. Arbeitsgem. Saatzuchtleiter, Gumpenstein 1980, 227-233 

SCHOBER, B.: Phytoalexine in Knollen resistenter und anfalliger Kartoffelsorten nach Infektion mit 
Phytophthora infestans (Mont.) de Bary. Potato Research, 23, 1980, 435-443

SCHOBER, B.: Bericht iiber das Committee for Disease Assessment. Potato Research, 23, 1980, 465 

SCHOBER, B.: Die Kraut- und Braunfaule der Kartoffel. Kali-Briefe (Biintehof), 15, 1981, 397-403

KUC,J. und SCHOBER, B.: Immunisierung von Pflanzen. Umschau 81, 1981, 411

SCHOBER, B.: Sind Phytoalexine resistenzeigene Stoffe (Biostatika) oder Stoffwechselprodukte der 
Pathogenese? QuaL Plant. - Plant Foods Hum. Nutr. 30, 1981, 283-287

SCHOBER, B.: Phytoalexine in Wildarten von Solanum. Abstr. 8 Trienn. Conf. EAPR, Miinchen 1981, 
36-37

SCHOBER, B. und WEIDEMANN, H.-L.: Beziehungen zwischen Anfalligkeit von Kartoffeln gegen 
Phytophthora infestans (Mont.) de Bary und Virusinfektionen. Abstr. 8. Trienn. Conf. EAPR Miin
chen, 1981, 170-171

BATZ, W. und SCHOBER, B.: Vereinheitlichung der Methodik in der Sortenpriifung. Potato Res. 24, 
1981, 202 

SCHUTTE, F.: Integrierter Pflanzenschutz und Resistenzziiehtung. Ber. Arbeitstagung d. Arbeitsgem. 
Saatzuchtleiter, Gumpenstein, 1980, 201-208 

SCHUTTE, F. µnd MEIER, U.: Entwicklungsstadien des Mais. Biol. Bundesanst. Land- und Forstwirt
schaft Braunschweig Merkblatt 27/4, 1981, 1-10 

H 125 



ULLRICH, J.: Epidemiologische Grundlagen der unspezifischen (horizontalen) Resistenz sowie Er
fahrungen zur Testung quantitativer Resistenzeigenschaften. Ber. Arbeitstagung d. Arbeitsgem. 
Saatzuchtleiter, Gumpenstein, 1980, 3-14 

ULLRICH, J .: Ziichtungsforschung in der Biologischen Bundesanstalt. Gesunde Pflanzen, 32, 1980, 
90-92

AuBenstelle Kitzeberg 

BASEDOW, Th.: Ein Beitrag zur Problematik des intensiven Getreidebaues. - Gesunde Pflanzen 33. 
1981, 109-112. 

BASEDOW, Th., BORG, R. und SCHERNEY, F.: Auswirkungen von Insektizidbehandlungen auf die 
epigiiischen Raubarthropoden in Getreidefeldern, insbesondere die Laufkafer (Col., Carabidae). II. 
- Acta Agriculturae Scandinavica 31. 1981, 153-164. 

BASEDOW, Th. und DICKLER, E.: Untersuchungen iiber die Laufkafer in einer Obstanlage anhand 
von Boden- und Lichtfallenfangen. - Mitt. Deut. Ges. al!g. angew. Entomol. 3. 1981, 36-39. 

BOCKMANN, H. und MIELKE, H.: Zur Notreife des Weizens. - Bauernblatt/Landpost 131. 1981, 
3680-3682. 

BRULEZ, W. und ZELLER, W.: Seasonal changes of epiphytic Erwinia amylovora on ornamentals in 
relation to weather conditions and the course of infection. Acta Horticulturae 117. 1981, 37-43. 

BRULEZ, W. und ZELLER, W.: Eine neue Methode zur Prognose des Feuerbrandes (Erwinia amylo
vora). - Mitt. Biol. Bundesanst. Berlin-Dahlem 203, 1981, 112. 

BRULEZ, W. und ZELLER, W.: Enzymatische Untersuchungen zum Wirt-Parasit-Verhaltnis von Er
winia amylovora und verschiedenen Ziergeholzen. - Mitt. Biol. Bundesanst. Berlin-Dahlem 203. 
1981, 113. 

BRULEZ, W. und ZELLER, W.: Ein neues Prognoseverfahren fiir den Feuerbrand (Erwinia amylovora). 
- Deutsche Baumschule 12. 1981, 520-521. 

EGLI, T. und ZELLER, W.: A novel bactericide for the control of fireblight. - Acta Horticulturae 
117. 1981, 107-112.

KROGER, W.: Blattlause bei Mais. - Mais 9. 1981, 33-36. 
KROGER, W.: Raps-Probleme: Krebs und Wurzelhalsfaule. - Bauernblatt/Landpost 35. 1981, 40-45. 
MIELKE, H.: Untersuchungen zur Anfalligkeit verschiedener Sommerweizensorten gegeniiber Septoria 

tritici Rob. - Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 33. 1981, 65-67. 
MIELKE, H.: Untersuchungen zur Schadwirkung von Septoria tritici Rob. an Winter- und Sommerwei

zen. - Bauernblatt/Landpost 131. 1981, 2884-2886. 
MIELKE, H.: Untersuchungen zur Wirksamkeit von Agrochemikalien gegeniiber Typhula incarnata 

Lasch ex Fr. - Gesunde Pflanzen 33. 1981, 257-267. 
PERSIEL, Friedegunde und ZELLER, W.: Some progress in breeding Cotoneaster for resistance to 

fireblight, Erwinia amylovora (Burr.) Winslow et al. - Acta Horticulturae 117. 1981, 83-88. 
TEUTEBERG, A.: Auftreten und Bedeutung einiger pilzlicher Krankheitserreger auf Rasenflachen. -
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Federal Biological Research Centre for Agriculture and Forestry 

President: Professor Dr. Gerhard S c h u h  m a n  n 
Headquarters: D 3300 Braunschweig, Messeweg 11/12 

The Biologische Bundesanstalt is the successor of the earlier Biolo
gische Reichsanstalt (German Biological Centre) at Berlin-Dahlem, 
which in turn dates from the Biologische Abteilung fur Land- und 
Forstwirtschaft des Kaiserlichen Gesundheitsamtes (Biological Divi
sion of t he Royal Health Office) founded in 1898. It has its seat in 
Berlin and Braunschweig and supports external Institutes at seven 
places in the Federal Republic of Germany. 

The tasks of the Federal Centre result from the law for the protection 
of cultivated plants and 'include: 

Investigations on pests (insects, mites, snails, rodents etc.) and 
pathogens (fungi, bacteria, viruses) and the development of 
suitable control methods; 

Explorations of the manyfold problems of non-parasitic distur
bances (nutritional deficiencies, air pollution etc.) on cultivated 
plants; 

Studies of resistance, especially testing for resistance against 
pests, pathogens and climatic influences in order to provide the 
basis for fruitful work in the breeding of resistant varieties; 

Investigation of the natural enemies of pests and pathogens with 
the aim to find organisms suitable for biological control; 

Study of the epidemiology of pests and pathogens as a basis for 
prediction and warning services and for plant quarantine measu
res; 

Investigation of weeds and suitable means for their control; 

Study of storage pests and diseases and development of methods 
for their control; 

Investigation of action, possibilities of application and side 
effects of pesticides; 

Exploration of the residue problems resulting from the appli
cation of pesticides. 

The aim of the whole research work of t:he Federal Centre is the 
development of scientific foundations for effective, hygienic and 
environmentally harmless plant protection 




