
Biologische Bundesanstalt 

fiir Land- und Forstwirtschaft 

in Berlin und Braunschweig 

J ahresbericht 1978 

Dieser unter wissenschaftlicher Verantwortung 

der Biologischen Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft 

in Berlin und Braunschweig 

gefertigte Bericht 

ist Teil H des Jahresberichtes 1978 

.,Forschung im Geschaftsbereich des Bundesministers 

fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten" 



Inhaltsiibersicht 

I. Aufgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H 3 

II. Organisation und Personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H 4 

III. F orschung und Prtifung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H 12 

Institute 
Institut fur Pflanzenschutz in Ackerbau und Griinland ................ H 12 

Arbeitsgruppe Braunschweig ............................... H 12 
Au�enstelle Kitzeberg ................................... H 17 

lnstitut fi.ir Pflanzenschutz im Gemiisebau in Hi.irth-Fischenich .......... H 26 
Institut fi.ir Pflanzenschutz im Obstbau in Dossenheim . . . . . . . . . . . . . . . . H 30 
Institut fiir Pflanzenschutz im Weinbau in Bernkastel-Kues ............. H 38 
lnstitut fi.ir Pflanzenschutz im Zierpflanzenbau in Berlin-Dahlem . . . . . . . . . H 45 
Institut fi.ir Pflanzenschutz im Forst in Hann. Miinden ................ H 49 
Institut fi.ir Unkrautforschung in Braunschweig ..................... H 51 
Institut fi.ir nichtparasitare Pflanzenkrankheiten in Berlin-Dahlem ........ H 57 
Institut fi.ir Viruskrankheiten der Pflanzen in Braunschweig . . . . . . . . . . . . H 63 
Institut fi.ir Mikrobiologie in Berlin-Dahlem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H 73 
Institut fi.ir Nematologie in Miinster/Westf. ....................... H 80 

mit Au�enstelle Elsdorf/Rhld ............................... H 80 
Institut fur biologische Schadlingbekampfung in Darmstadt . . . . . . . . . . . . H 85 
Institut fi.ir Vorratsschutz in Berlin-Dahlem ....................... H 97 
Institut fi.ir Pflanzenschutzmittelforschung in Berlin-Dahlem ............ H 101 

Abteilung fiir Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik . . . . . . . . . . . H 109 
Fachgruppe fi.ir chemische Mittelpriifung in Braunschweig ............. H 114 
Fachgruppe fi.ir botanische Mittelpriifung in Braunschweig ............. H 128 
Fachgruppe fur zoologische Mittelpriifung in Braunschweig ............. H 132 
Fachgruppe fiir Anwendungstechnik in Braunschweig ................ H 133 

Gemeinschaftliche Einrichtungen .............................. H 135 
Biochemie in Braunschweig ................................. H 135 
Bibliotheken in Berlin-Dahlem und Braunschweig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H 139 
Dokumentationsschwerpunkt Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz 

in Berlin Dahlem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H 140 
Informationszentrum fur tropischen Pflanzenschutz in Berlin-Dahlem ...... H 141 
Dienststelle fur wirtschaftliche Fragen und Rechtsangelegenheiten im 

Pflanzenschutz in Berlin-Dahlem ............................ H 141 

IV. Wissenschaftliche Zusammenarbeit ............................. H 143 
a) Zusammenarbeit mit anderen Anstalten, Instituten und Organisationen;

Lehrtatigkeit ......................................... H 143 
b) Mitgliedschaft bei deutschen, auslandischen und internationalen wissen

schaftlichen Organisationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H 148 

V. Veroffentlichungen ....................................... H 148 
a) Veroffentlichungen der Bundesanstalt ........................ H 148 
b) Veroffentlichungen der wissenschaftlichen Mitarbeiter . . . . . . . . . . . . . . H 151 



i. Aufgahen

An dem Bemi.ihen der deutschen Landwirtschaft, Produkte von guter Qualitat bei stabilen 
Preisen for den Verbraucher zu allen Jahreszeiten sicherzustelleh, hatte der Pflanzen
schutz seit jeher einen hervorragenden Antell. Mit den steigenden Anforderungen an die 
Reinheit der Produkte und den Schutz der Umwelt wird der Ausschaltung unerwlinschter 
Nebenwirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf Mensch, Tier unc! 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 IS. 2591). Zu ihnen gehoren: 

Die Unterrichtung und Beratung der Bundesregierung auf den Gebieten des Pfianzen
schutzes und des Vorratsschutzes, insbesondere die Erarbeitung von Entscheidungs
hilfen fur einschlagige 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 
fur eine zuverlassige Vorhersage und damit fur den Warndienst sowie fur Ma�nahmen 
der Pflanzenquarantane; 

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

die Erforschung der Wirkungsweise und Einsatzmoglichkeiten von Pflanzenschutzmit
teln sowie ihrer Nebenwirkungen in der Umwelt; 

die Erforschung der Resistenz von Schadorganismen gegen Pflanzenschutzmittel; 

die Bearbeitung der sich aus dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ergebenden Riick
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 natiirlichen Feinde von Krankheitserregern und Schadlingen mit dem 
Ziel ihrer Nutzanwendung bei der biologischen Schadlingsbekampfung; 

die Resistenzforschung, insbesondere die Resistenzpriifung, also die Priifung der Kul
turpflanzensorten auf Widerstandsfiihigkeit 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 pflantenhygienische, 
insbesondere pflanzenbauliche und fruchtfolgetechnische M�nahmen 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. 
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Der Pflanzenschutzmeldedienst, der statistisches Material tiber das Auftreten und das Aus
maB der durch Krankheiten und Schlidlinge an Kulturpflanzen verursachten Schaden sam
melt, hat eine zentrale Bedeutung ftir die Beratung des Bundesministeriums for Ernah
rung, Landwirtschaft und Forsten. 

Die Sammlung und Vermittlung der wissenschaftlichen Literatur tiber Pflanzenkrankhei
ten, Schadlinge und Pflanzenschutz erfolgt durch die Spezialbibliotheken in Berlin und 
Braunschweig. Ihre Auswertung aus den zahlreichen Fachzeitschriften und -btichern der 
ganzen Welt (zur Zeit erscheinen mehr als 35 OOO Veroffentlichungenjlihrlich!) <lurch die 
Dokumentationsstelle der Bundesanstalt erlaubt eine schnelle und fachspezifische Infor
mation der Wissenschaftler in Forschung und Praxis. 

Eine Dienststelle der Bundesanstalt bef�t sich mit der Sammlung und Auswertung der im 
In- und Ausland erlassenen Gesetze und Verordnungen auf den Gebieten des Pflanzen
schutzes und der Pflanzenbeschau. Ihre Arbeit ist for die mit der Ein- und Ausfuhr von 
Agrarprodukten zusammenhlingenden Fragen von groBer l3edeutung. 

Neben den genannten Forschungsaufgaben hat die Bundesanstalt als Bundesoberbehorde 
auch administrative Aufgaben erheblichen Umfanges. Die wichtigsten sind die Prtifung, 
Zulassung und Oberwachung von Pflanzenbehandlungsmitteln sowie die Prtifung von 
Pflanzenschutzgeri.iten und -verfahren. 

Pflanzenbehandlungsmittel dtirfen gewerbsmliBig nur vertrieben und eingeftihrt werden, 
wenn sie von der Bundesanstalt nach eingehender Prtifung zugelassen worden sind. 

Eine wichtige Aufgabe ist die Beteiligung an Pflanzenschutzprojekten in Entwicklungslan
dern. Seit mehreren Jahren sind sti.indig einige Wissenschaftler der Bundesanstalt an sol
chen Projekten beteiligt. 

II. Organisation und Personal

Der Bundesminister for Ernlihrung, Landwirtschaft und Forsten hat der Bundesanstalt mit 
ErlaB vom 27.12.1976 - 114-0224-A3-2-/6 - eine Satzung verliehen und dazu folgendes 
ausgeftihrt: 

,,Die Satzung berticksichtigt die Besonderheiten der Anstalt vor allem im Hinblick auf die 
ihr nach dem Pflanzenschutzgesetz obliegenden Aufgaben, die rliumliche Aufteilung auf 
rnehrere Standorte sowie die Schwierigkeiten, irn Zuge der Ersetzung der derzeitigen orga
nisatorischen Dreistufigkeit der Anstalt <lurch eine Zweistufigkeit in allen Fallen zu Gro
llienordnungen der Institute entsprechend der Mustersatzung zu kommen. Insoweit stellen 
die rnit der Verleihung der Satzung verbundenen organisatorischen Anderungen nur die 
erste Stufe der Neuorganisation der Anstalt dar. Es wird eine weitere fachliche, organisa
torische und rliumliche Konzentration mit dem Ziel angestrebt, rnoglichst weitgehend zu 
Instituten zu gelangen, die der GroBenvorstellung der Mustersatzung entsprechen." 

Arn 26. 0kt. 1978 hat der Bundesminister for Ernlihrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Josef Ertl, den 1. Spatenstich vorgenornrnen for neue Institutsgebaude in Braunschweig, 
in denen nach der Fertigstellung drei AuBeninstitute und die Aullienstelle Kitzeberg des 
Instituts fur Pflanzenschutz in Ackerbau und Grtinland untergebracht werden sollen. 

Anschriften: 

a) Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig; Tel. (05 31) 39 91

b) Konigin-Luise-StraBe 19, 1000 Berlin 33 Dahlem; Tel. (030) 8 30 41
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Gliederung und personelle Besetzung 

Leitung: 
Priisident und Professor Prof. Dr. agr. Gerhard Schuhmann 
Hauptverwaltung: Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 
Leiter:: Regierungsdirektor Walter Prophete (bis 31. 3. 1978) 

Regierungsoberamtsrat Kurt Ehm (ab 4. 9. 1978) 

Institute: 

Institut fiir Ptlanzenschutz in Ackerbau und Griinland 

Arbeitsgruppe Braunschweig . 
Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 

Leiter: Leitender Direktor und Professor Dr. rer. nat. Johannes Ullrich, Biologe 

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschaftlic�r Rat Dr. agr. Gerhard Bartels, Phytopa
thologe, Dr. rer. nat. Fritz Frank, Zoologe, Dr. rer. nat. Eva Fuchs, Phytopathologin, Wis
senschaftlicher Oberrat Dr. agr. Eduard Langerfeld, Phytopathologe, Wissenschaftliche 
Oberriitin Dr. rer. nat. Barbel Schober, Biologin 

Au6enstelle Kitzeberg 
Schlo�koppelweg 8, 2305 Heikendorf-Kitzeberg 

Leiter: Direktor und Professor Dr. rer. nat. Friedrich Schutte, Phytopathologe 

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Thies Basedow, Zoologe, Dipl.-lng. agr. Raike 
Brtiggemann, Diplom-Agraringenieur (Vergtitung aus DFG-Mitteln, 1/2 Stelle), Dr. rer. 
nat. Eike Hansen, Phytopathologin (Planktologin) (bis 31. 12. 1977), Dr. rer. nat. Rein
hard Hauss, Zoologe (Vergtitung aus DFG-Mitteln), Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. 
Wilhelm Kruger, Phytopathologe (Diplom-Landwirt), Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. 
Horst Mielke, Phytopathologe, Wissenschaftlicher Rat Dr. sc. agr. Arnulf Teuteberg, Mi
krobiologe, Dr. agr. Wolfgang Zeller, Phytopathologe 

Institut ftir Ptlanzenschutz im Gemtisebau 

Marktweg 60, 5030 Htirth-Fischenich 

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

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. agr. Helmut Fischer, Phytopathologe (Vergtitung aus 
DFG-Mitteln ab 1. 7. 1978), Wissenschaftlicher Oberrat Dr. sc. agr. Peter Mattusch, Phy
topathologe, Dr. agr. Hans Overbeck, Entomologe (bis 30. 6. 1978), Dr. sc. agr. Wolf-Die
ter Philipp, Phytopathologe (Vergtitung aus DFG-Mitteln bis 31. 3. 1978) 

Institut fiir Pflanzenschutz im Obstbau 

Schwabenheirner Str�e, Postfach 73, 6901 Dossenheirn tiber Heidelberg 

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

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Erich Dickier, Entomo
loge, Hansjorg Kriihmer, Biologe (Vergtitung aus DFG-Mitteln), Wissenschaftlicher Direk
tor Dr. phil. nat. Herbert Krczal, Zoologe, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Ludwig 
Kunze, Diplom-Biologe, Ulrike Schaper, Dipl.-Ing. agr. (Vergtitung aus DFG-Mitteln ab 1. 
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6. 1978), Uta Schulz, Biologin (Vergiitung aus DFG-Mitteln), Wissenschaftlicher Oberrat
Dr. agr. Erich Seemiiller, Phytopathologe

Institut fur Pflanzenschutz im Weinbau 

Briiningstr�e 84, 5550 Bernkastel-Kues 

Leiter: Direktor und Professor Dr. der Bodenkultur Wilhelm Ga.rte!, Phytopathologe 

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Wolf Dieter Englert, Entomologe, Dr. rer. nat. 
Bernhard Holz, Diplom-Biologe, Dr. rer. nat. Horst Diedrich Mohr, Diplom-Biologe, Wis
senschaftlicher Oberrat Dr. sc. agr. Gtinther Stellmach, Phytopathologe 

Institut fiir Pflanzenschutz im Zierpflanzenbau 

Konigin-Luise-Str�e 19, 1000 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 Stiiben, Zoologin 

lnstitut fiir Pflanzenschutz im Forst 

Kasseler Stra�e 22, 3510 Hann. Mtinden 

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

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Moises Osorio, Dipl.-Forst-Ing. (vom 1. 4.-22. 11. 1978), 
Dr. rer. nat. Karl Rack, Mikrobiologe, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Rolf Siep
mann, Mikrobiologe 

Institut fur Unkrautforschung 

Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 

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

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschaftlicher Rat Dr. rer. nat. Thomas Eggers, Botani
ker, Dr. rer. hort. Hans-Peter Malkomes, Phytopathologe, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. 
agr. Peter Niemann, Phytopathologe, Dr. agr. Wilfried Pestemer, Phytopathologe 

Institut fur nichtparasitiire Pflanzenkrankheiten 

Konigin-Luise-Str�e 19, 1000 Berlin 33 

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

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dipl.-Ing. Holger Bau, Diplom-Gartner (Vergiitung aus 
DFG-Mitteln ab L 7. 1978), Wissenschaftlicher Angestellter Dr. rer. nat. Friedbernd 
Geike, Biochemiker, Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Hans-Otfried Leh, Botani
ker, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Giinter Schonhard, Chemiker 
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Institut fiir Viruskrankheiten der Pflanzen 

Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 

Leiter: Direktor und Professor Dr. rer. nat. Otto Bode, Botaniker (bis 31.5.1978) 
Direktor und Professor Dr. rer. nat. Hans Ludwig Paul, Botaniker (ab l .  6. 1978) 

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Ruprecht Bartels, Mikrobiologe, Wissenschaft
licher Direktor Dr. rer. nat. Rudolf Casper, M. Sc., Botaniker, Wissenschaftlicher Oberrat 
Dr. rer. nat. Winfried Huth, Botaniker, Wissenschaftliche Oberratin Dr. rer. nat. Renate 
Koenig, (Ph. D.), Diplom-Biologin, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Dietrich-Eck
hardt Lesemann, Botaniker, Direktor und Professor Dr. rer. nat. Hans Ludwig Paul, Bota
niker (bis 31.5.1978), Dr. rer. nat. Hartwig Rohloff, Zoologe, Wissenschaftlicher Oberrat 
Dr. rer. nat. Hans-Ludwig Weidemann, Zoologe 

Dr. R. F. Bozarth (Gastwissenschaftler vom 15. 5. bis 15.8.1978), Dr. H. Daniel(Gast
wissenschaftler vom 9. bis 20. 10. 1978), Pranee Korpraditskul (Gastwissenschaftlerin), 
Namsiyavam Ramadoss (Gastwissenschaftler vom 2. 5. bis 31. 8. 1978) 

Institut fiir Mikrobiologie 

Konigin-Luise-Stra.Be 19, 1000 Berlin 33 

Leiter: Leitender Direktor und Professor Prof. Dr. agr. Wolfgang Gerlach, Phytopathologe 

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Sigfrid Kohn, Bota
niker, Dr. agr. Heinz Krober, Phytopathologe, Prof. Dr. Gloria Lim, Botanikerin (DAAD
Stipendiatin vom 7. 8. bis 27. 10. 1978), Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Rainer 
Marwitz, Biologe, Dr. agr. Mushim Ozel, Phytopathologe (Vergtitung a�s DFG-Mitteln), 
Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Hans Petzold, Biologe, Dr. rer. nat. Roswitha 
Schneider, Botanikerin 

Institut fiir Nematologie 

Toppheideweg 88, 4400 Munster 

Leiter: Direktor und Professor Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Weischer, Zoologe 

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dipl.-Ing. agr. Michael Bembenek, Phytopathologe (Vergii
tung aus DFG-Mitteln), Dr. rer. hort. Joachim Miiller, Phytopathologe, Wissenschaftlicher 
Oberrat Dr. rer. nat. Hans-Jiirgen Rumpenhorst, Botaniker, Wissenschaftlicher Direktor 
Dr. rer. nat. Dieter Sturhan, Zoologe 

AuBenstelle Elsdorf 
Diirener Stra.Be 71, 5013 Elsdorf 

Leiterin: Dr. agr. Rosmarin Thielemann, Phytopathologin 

Institut fur biologische Schiidlingsbekiimpfung 

Heinrichstra.Be 243, 6100 Darmstadt 

Leiter: Direktor und Professor Prof. Dr. rer. nat. Jost Franz, Zoologe 

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. phil. Horst Bathon, Zoologe, Dr. rer. nat. Erdmann Bo
de, Zoologe, Dr. rer. nat. Albrecht Groner, Mikrobiologe, Dr. phil. Sherif A. Hassan, 
Zoologe, Dr. rer. nat. Jiirg Huber, Zoologe, Dr. rer. nat. Alois Huger, Zoologe, Wissen-

H 7 



schaftlicher Direktor Dr. rer. nat., Aloysius Krieg, Mikrobiologe, Wissenschaftlicher Rat 
Dr. agr. Gustav Adolf Langenbruch, Diplomgiirtner, Dr. rer. nat. Walter Tanke, Zoologe 
(Vergiitung aus DFG-Mitteln), Dr. forest. Gisbert Zimmermann, Botaniker 

lnstitut ftir V orratsschutz 

Konigin-Luise-StraBe 19, 1000 Berlin 33 

Leiter: Wissenschaftlicher Direktor Dr. phil. nat. Richard Wohlgemuth, Zoologe 

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. agr. Diplom-Landwirt Faris El-Lakwah, Entomologe 
(bis 30. 6. 1978), Dr. rer. nat. Siegfried Noack, Dipl.-Chemiker (bis 30.4.1978), Diplom
Biologe Werner R�mann, Zoologe, Dr. rer. nat. Dipl.-Ing. Christoph Reichmuth, Diplom
Chemiker, Diplom-Biologe Holger-Ulrich Schmidt, Zoologe (Vergiitung aus DFG-Mitteln 
seit 1. 3. 1978, vorher aus Bundesmitteln), Diplom-Biologin Heidemarie Stratil, Zoologin 
(ab 1. 4. 1978), Dipl.-lng. Angelika Wrede, Chemikerin (ab 15. 9. 1978), Dr. phil. Karan 
Singh, Entomologe (Stipendiat ab 27.4. 1978) 

Institut fiir Pflanzenschutzmittelforschung 

Konigin-Luise-Str�e 19, 1000 Berlin 33 

Leiter: Dr. Ing. Winfried Ebing, Chemiker 

Wissenschaftliche Mitarbeiter: B. Sc. M. Sc. M. Phil. Dr. agr. Ajaz-ul Haque, Biologe, Dr. 
Ing. Uwe Kossmann, Chemiker, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Adolf KoBmann, 
Chemiker, Dr. rer. nat. Jochen Pflugmacher, Chemiker, Wissenschaftlicher Rat Dr. rer. 
nat. lngolf Schuphan, Chemiker und Biologe (z. Z. zu einem Auslandsaufenthalt beur
laubt), Dr. rer. nat. Dieter Westphal, Biologe (ab 1. 2. 1978) 

Abteilung for Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik 

Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 

Leiter: Leitender Direktor und Professor Dr. Theobert Voss, Phytopathologe 

Mitarbeit�r: Oberregierungsrat Dr. jur. Albert Otte 

Fachgruppe ftir chemische Mittelpriifung 

Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 

Leiter: Direktor und Professor Dr. rer. nat. Wolfram Weinmann, Diplom-Chemiker 

Wissenschaftliche Mitarbeiter : Dr. rer. nat. Walter Beck, Diplom-Chemiker (seit 1. 5. 
1978), Dr. rer. nat. Klaus Claussen, Diplom-Chemiker, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. 
nat. Walter Dobrat, Diplom-Chemiker, Dr. rer. nat. Herbert-Michael Heise, Diplom-Chemi
ker (bis 31. 12. 1977), Dr. rer. nat. Holger Krohn, Diplom-Chemiker (Vergiitung aus DFG
Mitteln ab 1. 4. 1978), Dr. rer. nat. Jorg-Rainer Lundehn, Diplom-Chemiker, Dr. rer. nat. 
Hans-Gerd Nolting, Diplom-Chemiker (Vergiitung aus DFG-Mitteln bis 31. 8. 1978), Wis
senschaftlicher Rat Dr. rer. nat. Helmut Parnemann, Diplom-Chemiker, Wissenschaftlicher 
Oberrat Dr. rer. nat. AdolfRopsch, Diplom-Chemiker, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. 
nat. Karl Schinkel, Diplom-Chemiker, Dr.-Ing. Wolf Dieter Schwartz, Nachrichtentechni
ker, Dr. rer. nat. Hans-Armin Wolf, Diplom-Chemiker (Vergiitung aus DFG-Mitteln bis 31. 
3. 1978), Gastwissenschaftler Dr. Balraj Sing Parmar (Vergiitung aus Mitteln des Deut
schen Akademischen Austauschdienstes)
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Fachgruppe fur botanische Mittelpriifung 

Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 

Leiter: Wissenschaftlicher Direktor Dr. agr. Helmut Lyre, Phytopathologe 

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Helmut Ehle, Phytopa
thologe, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Wilfried-Gerd Heidler, Phytopathologe, Ilona 
Koschik, Biologin (ab 19. 6. 1978), Dr. agr. Hans-Theo Laermann, Phytopathologe, Wis
senschaftlicher Oberrat Dr. agr. Josef Martin, Phytopathologe, Dr. agr. Kurt-Georg Stei
ner, Phytopathologe (bis 30. 4. 1978) 

Fachgruppe fiir zoologische Mittelpriifung 

Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 

Leiter: Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Walter Herfs, Zoologe 

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Hans Becker, Zoolo
ge, Wissenschaftlicher Rat Dr. rer. nat. Dietrich Brasse, Zoologe, Wissenschaftlicher Rat 
Milan Grasblum, Diplom-Forstwirt, Dr. Ing. Irene Kaufmann, Diplom-Chemikerin (Ver
gtitung aus Mitteln der Bundesliinder), Dr. sc. agr. Frank Riepert, Diplom-Agrarbiologe, 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Helmut Rothert, Zoologe, Dr. rer. nat. Elisabeth 
Wolf, Diplom -Erniihrungswissenschaftlerin (Verglitung aus Sondermitteln des Umweltbun
desamtes) 

Fachgruppe fur Anwendungstechnik 

Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 

Leiter: Wissenschaftlicher Direktor Dr.-Ing. Heinrich Kohsiek, Ingenieur 

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dipl.-lng. Siegfried Rietz, lngenieur, Dipl.-Ing. Hans Rohl
fing, lngenieur 

Gemeinschaftliche Einrichtungen 

Biochemie 

Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 

Leiter: Direktor und Professor Prof. Dr. rer. nat. habil. Hermann Stegemann, org. Chemi-
ker und Biochemiker 

Wissenschaftliche Mitarbeiter:. Dr. phil. Burkhard Lerch, org. Chemiker, Dr. rer. nat. Volk
mar Loeschcke, org. Chemiker 

Airi Makinen, Magister of Biochemistry (Stipendiatin seit 1. 2. 1978), Ing. Gheorghe 01-
teanu, Lizentiat in Agricultural Sciences and Biochemistry (Stipendiat seit 15.11.1978), 
Inge de Wreede, Staatlich geprlifte Lebensmittelchemikerin (Doktorandin seit 1. 5. 1978) 

Bibliotheken, Dokumentation, Informationszentrum, Bildstellen 

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

Bibliothek 
Messeweg 11 / 12, 3300 Braunschweig 

Leiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. Wolfgang Koch, Phytopathologe 
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Bibliothek mit Dokumentationsschwerpunkt Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz 
und Informationszentrum ftir tropischen Pflanzenschutz (INTROP) 

Konigin-Luise-Str�e 19, 1000 Berlin 33 

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

Wissenschaftliche. Mitarbeiter: Dr. sc. agr. Dedo Blumenbach, Phytopathologe, Dr. agr. Pe
ter Koronowski, Botaniker, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Wulf-Joachim Pieritz, Phy
topathologe, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. phil. nat. Wolfgang Sicker, Zoologe 

Bildstelle 
Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 

Leiter: Heinz Schlobach, Photograph 

Bildstelle 
Konigin-Luise-Str�e 19, 1 OOO Berlin 33 

Leiter: Clemens Dinkloh, Phototechniker 

Dienststelle ftir wirtschaftliche Fragen und Rechtsangelegenheiten im Pflanzenschutz 

Konigin-Luise-Str�e 19, 1000 Berlin 33 

Leiter: Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Ludwig Quantz, Botaniker 

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Manfred Hille 
(Dienstort: Braunschweig), Phytopathologe, Michael Scholz, Diplom-Landwirt 

V ersuchsfeld 
Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 

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

V ersuchsfeld 
Konigin-Luise-StraBe 19, 1000 Berlin 33 

Leiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Wulf-Joachim Pieritz, Phytopathologe 
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Sonstige Angestellte 
Wisscnschaftler ( ohne Verwaltungspersonal) Arbeiter Verw. Ge· 

Institut/Dienststelle a b C ges. a b. C ges. a b C ges. Pers. samt 

Institut fiir Pflanzenschutz in Ackerbau und Griinland 
Arbeitsgruppe Braunschweig 6 - - 6 9 8 - 17 5 - - 5 1 29 

AuBenstelle Kitzeberg 6 2 - 8 8 - 4 12 8 - - 8 2 30 

Institut fiir Pflanzenschutz im Gemiisebau 2 - 1 3 4 - 1 5 5 - - 5 2 15 

Institut fiir Pflanzenschutz im Obstbau 5 - 3 8 8 1 2 11 12 1 - 13 2 34 

Institut fiir Pflanzenschutz im Weinbau 4 1 - 5 6 3 1 10 9 - - 9 2 26 

Institut fiir Pflanzenschutz im Zierpflanzenbau 3 - - 3 5 - - 5 2 - - 2 1 11 

Institut fiir Pflanzenschutz im Forst 3 - - 3 4 - 2 6 3 - - 3 2 14 

Institut fiir Unkrautforschung 5 - - 5 7 - 2 9 2 - - 2 1 17 

Institut fiir nichtparasitare Pflanzenkrankheiten 4 - 1 5 5 4 2 11 2 1 - 3 1 20 

Institu t fiir Viruskrankheiten der Pflanz en 8 - - 8 13 2 1 16 9 - - 9 1 34 

Institut fiir Mikrobiologie 6 - 1 7 7 - 1 8 2 - - 2 1 18 

Institut fiir Nematologie 
mit AuBenstelle Elsdorf 5 - 1 6 7 1 3 11 7 - - 7 2 26 

Institut fiir biologische Schadlingsbekampfung 9 1 1 11 10 3 2 15 6 - - 6 2 34 

Institut fiir Vorratsschutz 3 2 1 6 4 2 1 7 2 - - 2 1 16 

Institut fiir Pflanzenschutzmittelforschung 4 3 - 7 3 6 1 10 1 - - 1 1 19 

Abteilung fiir Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik 2 - - 2 - - - - - - - - 8 10 

Fachgruppe fiir chemische Mittelpriifung 10 1 1 12 12 - 2 14 4, - - 4 1 31 

Fachgruppe fiir botanische Mittelpriifung 6 - - 6 5 - - 5 1 - - 1 2 14 

Fachgruppe fiir zoologische Mittelpriifung 7 1 - 8 6 - - 6 - - - - 1 15 

Fachgruppe fiir Anwendungstechnik 3 - - 3 3 - - 3 l - - 1 1 8 

Biochemie 3 - - 3 4 2 - 6 2 - - 2 1 12 

Bibliotheken, Dokumentation, Informationszentrum_ 
und Bildstellen 6 - - 6 10 - 1 11 - - - - 3 20 

Dienststelle fiir wirtschaftliche Fragen und Rechts-
angelegenheiten im Pflanzenschutz 3 - - 3 1 - - 1 -· - - - 2 6 

Versuchsfelder - - - - 5 - - 5 28 - - 28 - 33

Verwaltung 1 - - 1 7 - - 7 39 - - 39 30 77

G e s a m t  114 11 10 135 153 32 26 211 150 2 152 71 569 

::c 
a = aus Haushaltsmitteln 

-
b = aus Zuwendungen Dritter (auch von Bundesbehiirden) 

- c = aus DFG-Mitteln 



III. Forschung und Priifurig

lnstitut fiir Pflanzenschutz in Ackerbau und Griinland 

Arbeitsgruppe Braunschweig 

Die Mitarbeiter des Institutes in Braunschweig beurteilen Pilz- und Bakterienkrankheiten 
bei Kartoffeln und Riiben. Zahlreiche Proben wurden entnommen, um die Krankheitser
reger zu ermitteln. Zu Priifungs- und Untersuchungszwecken wurde Infektionsmaterial 
verschiedener Schadorganismen abgegeben. Im Rahmen der Amtshilfe fiir das Bundessor
tenamt wurden zahlreiche Kartoffelzuchtstamme auf Resistenz gegen Krebs (33 S famme ), 
Schorf (85 Stamme), Braunfaule (83 Stamme) und Fusariumfaule (64 Stamme, 131 Sor
ten) gepriift. in 7 Sorten wurde das Hauptgen fiir die Resistenz gegeniiber dem Erreger der 
Kartoffelkrautfaule ermittelt. 153 Winter- und 76 Sommerweizensorten und -sfamme so
wie 103 Winter- und 144 Sommergerstensorten und -stamme wurden auf Resistenz gegen
iiber Gelbrost gepriift. 

Das Auftreten des Kartoffelkrebses und der Rostpilze des Getreides in der Bundesrepu
blik wurde verfolgt. In einem Modellversuch for das Meldewesen wurde die Erhebung iiber 
Auftreten und Verbreitung des Mehltaus sowie des Sortenverhaltens weitergefiihrt, mit 
dem Ziel, die wirtschaftliche Bedeutung des Getreidemehltaus abzuschatzen. 

Fiir die Genbank der Bundesforschungsanstalt fiir Landwirtschaft Braunschweig-Volken
rode und das Max-Planck-lnstitut for Ziichtungsforschung in Koln-Vogelsang wurden Ar
beiten zur Evaluierung von Wildsorten und Kreuzungen beziiglich ihrer Resistenzeigen
schaften gegeniiber mehreren Krankheitserregern durchgeftihrt. 

Der Schwerpunkt der Arbeiten in Braunschweig lag auf dem Gebiet des integrierten Pflan
zenschutzes, insbesondere auch der Resistenzforschung, mit dem Ziel, Hilfestellung for 
die Resistenzziichtung landwirtschaftlicher Kulturarten zu leisten, um zu einer Verminde
rung des Einsatzes chemischer Pflanzenschutzmittel und damit auch zur wirtschaftliche
ren Pflanzenproduktion beizutragen. Im Rahmen der EG-Rechtsangleichung wurde bei 
der Vorbereitung zur Anderung der Pflanzenbeschaurichtlinie mitgewirkt. 

1. Untersuchungen iiber die Bildung von Toxinen und Phytoalexinen in Kar
toffeln nach lnfektion mit dem Erreger der Braunfaule, Phytophthora in
festans (Mont.) de Bary - Investigations about the synthesis of toxins and
phytoalexins in potato tubers after infection with Phytophthora infestans
(Mont.) de Bary(Schober, Barbel)

Nach den Vorstellungen von RENWICK sollen auch dann in Kartoffelknollen Phytoalexi
ne auftreten, wenn lediglich das Kraut <lurch Phytophthora infestans befallen wird. An 
zwei verschiedenen Standorten wurden daher je zwei Parzellen mit 10 Kartoffelsorten an
gelegt, von denen eine mit einem Fungizid behandelt wurde. Je nach der Resistenz der 
Sorten wurden diese mehr oder weniger stark von der Krautfaule befallen. Bei der Ernte 
wurden die augenscheinlich gesunden Kartoffelknollen aufgelesen. 4 Wochen gelagert 
und nochmals sortiert. Diese gesunden Knollen wurden untersucht. Folgende Versuchsva
rianten standen zur Verftigung: nicht gespritzt, nicht befallen; nicht gespritzt, befallen; ge
spritzt, nicht befallen und gespritzt, befallen. In keinem Fall und bei keiner Sorte konn
ten Phytoalexine in den Knollen gefunden werden. Der Befall des Kartoffelkrautes durch 
Phytophthora infestans oder die Behandlung der Pflanzen mit Fungiziden reicht also 
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nicht aus, um eine Synthese dieser Verbindungen in der Kartoffelknolle auszulosen. 
Gleichzeitig wurden in Zusammenarbeit mit Dr. Neudecker vom Institut for Biologie der 
Bundesforschungsanstalt for Ernahrung, Karlsruhe, Ftitterungsversuche mit Mausen und 
Ratten begonnen. Ober diese Ergebnisse, die Aufschltisse tiber die ernahrungsphysiologi
schen Aspekte for den Verbraucher bringen, wird im Jahresbericht dieser Bundesanstalt 
berichtet. 

2. Fusarium-Toxine bei Obst, Gemiise und Kartoffeln - Fusarium Toxins in
fruits, vegetables and potatoes (Langerfeld, E., in Zusammenarbeit mit Siegfried, R,
Bundesanstalt fur Ernahrung, Au�enstelle Geisenheim)

Mehrere Fusarium-Arten produzierten in Kartoffelknollengewebe Toxine. Eine Diffusion 
tiber die Faulzone hinaus wurde nicht festgestellt. Unterschiediiche Inkubationstempera
turen, Sorten sowie Mischinfektion mit Erwinia carotovora ergaben keine wesentlichen 
Abweichungen gegentiber Reininfektion mit Fusarien. 

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

Die Untersuchungen tiber die Atmung von Kartoffelknollen wurden fortgesetzt und die 
Ergebnisse mit den Witterungsdaten der Vegetationszeit und den Prtifungen auf Resistenz 
gegen Phytophthora infestans verglichen. Nach dem extrem trockenen Jahr 1976 verlief 
die Atmung zu Beginn der Lagerungszeit gleichma�ig, das Minimum wurde je nach der 
Reifezeit der Sorten im November bis Dezember erreicht. Die Krankheitsbereitschaft der 
resistenten Sorten war in den ersten sechs Monaten sehr gering, sie stieg danach jedoch 
stark an. Bei den anfalligen Sorten war sie wahrend des ganzen Jahres hoch. Im Gegensatz 
dazu war der Atmungsverlauf nach dem feuchten Jahr 1977 schwankend, das Minimum 
wurde relativ spat erreicht. Die Krankheitsbereitschaft aller Sorten war deutlich erhoht, 
sie blieb aber iiber den gesamten Zeitraum konstant. 

4. Untersuchungen iiber Wechselwirkungen verschiedener Faktoren und
Krankheitserreger auf das Resistenzverhalten von Kartoffelsorten im Hin
blick auf Lager- und Pflanzguteigenschaften - Investigations on the inter
action of different factors and pathogens on the resistance behaviour of
potato cultivars with regard to properties of plant potatoes and storage
conditions (Langerfeld, E.)

Die Verringerung der Schwarzbeinigkeitsrate durch Pflanzkartoffelbehandlung mit 
Thiabendazol konnte bestatigt werden. Simultane Streptomycin-Behandlung hatte keine 
deutliche zusatzliche Befallsminderung zur Folge. 

Modellversuche in Kleinbehaltern zeigten, d� die Beliiftung ktinstlich infizierter Knollen 
nur den N�fauleanteil (Erwinia carotovora) starker senkte, nicht aber den Antell an 
Trockenfaulen (Fusarium spp.). Dabei spielte der Faktor Beltiftung eine weitaus gro�ere 
Rolle als rasche Abtrocknung. Bei Mischinfektion (Fusarium spp. und E. carotovora) er
gab sich der gleiche Effekt. 

H 13 



5. Untersuchungen iiber die pathogenen Eigenschaften neuer Pathotypen des
Kartoffelkrebserregers (Synchytrium endobioticum) - Investigations on
the pathogenic properties of new pathotypes of potato wart disease (Syn
chytrium endobioticum) (Langerfeld, E.)

Die Untersuchungen wurden fortgesetzt. Bei einzelnen Pathotypen bzw. Herktinften des 
Erregers zeigten sich z. T. erhebliche Unterschiede im Verhiiltnis der Sommer- zu den 
Wintersori in den Krebswucherungen des Wirtes. 

6. Untersuchungen zur Ertragsbeeinflussung des Weizens <lurch den Gelbrost
(Puccinia striiformis) - Studies on influence of yellow rust (Puccinia
striiformis) infections on the yield of wheat (Bartels, G.)

In Freilandversuchen wurde 1978 nochmals der EinfluB eines Gelbrostbefalls auf die Er
tragsentwicklung bei unterschiedlich anfalligen Weizensorten (,Vuka', ,Saturn' und ,Diplo
mat') ermittelt. Die Sorten wurden ab Ende Marz mehrmals ktinstlich infiziert. Erste Be
fallssymtome traten bei der hochanfalligen Sorte ,Vuka' Mitte Mai auf. Die drei Sorten 
zeigten entsprechend ihrer Anfalligkeit eine unterschiedliche Befallsausbreitung im Be
stand. Wiihrend Mitte Juni bei der Sorte ,Vuka' 90 % der Pflanzen befallen waren, lagen 
die Werte for ,Saturn' bei 10,7 % und ,Diplomat' 8,8 %. Die hochste Befallsstiirke wurde 
im Juli mit 65 % bei ,Vuka', 54 % bei ,Saturn' und 37 % bei ,Diplomat' ermittelt. Unter 
diesem au�ergewohnlich hohen Befallsdruck betrugen die Ertragsminderungen bei ,Vuka' 
55 %, ,Saturn' 31 % und ,Diplomat' 17 %. Wiihrend bei der Sorte ,Vuka' eine zweimalige 
Applikation von 0,5 kg Bayleton/ha erforderlich war, um den Befall auszuschalten, ge
nligte bei den Sorten ,Saturn' und ,Diplomat' eine einmalige Behandlung, um den optima
len Ertrag zu erreichen. Es wurde deutlich, da� durch den Anbau von Sorten mit geringe
rer Anfalligkeit der Einsatz von Fungiziden reduziert werden kann. 

7. Untersuchungen zur Epidemiologie und Bekampfung von Blatt- und Ah
renkrankheiten des Getreides - Investigations on the epidemiology and
control of leaf- and ear diseases of cereals (Bartels, G.)

Im Gegensatz zu 1976 trat im Herbst 1977 der Mehltau an der Gerste nicht so stark auf. 
Der Befall bei der mehltauanfalligen Sorte ,Majo' betrug 25,6 % auf dem 1. Blatt, 12,5 % 
auf dem 2 Blatt und 4 % auf dem 3. Blatt, wahrend die Sorte ,Vogelsanger Gold' nur Spu, 
renbefall zeigte. Eine Mehltaubekiimpfung im Herbst mit 0,751/ha Calix.in und 0,5 kg/ha 
Bayleton erbrachte bei der Sorte ,Majo' Mehrertriige von 6-7 %, wahrend die resistentere 
Sorte ,Vogelsanger Gold' auf eine Behandlung im Herbst nicht mit Mehrertriigen reagierte. 
Bei Bekiimpfung des Mehltaus im Friihjahr konnten bei beiden Sorten die Ertriige um 12-
17 % gesteigert werden. Herbst- und Friihjahrsbehandlungen ergaben gegeniiber einer ein
maligen Bekiimpfung im Friihjahr keine Mehrertrage. Daher sollte eine Herbstbehandlung 
nur in Ausnahmefallen unter starkem Befallsdruck bei anfalligen Sorten erfolgen. 

Die Versuche zur Epidemiologie und Bekiimpfung von Blatt- und Ahrenkrankheiten des 
Weizens zeigten auch in diesem Jahr wieder die dominierende wirtschaftliche Bedeutung 
des Mehltaus. Enge Korrelationen bestanden zwischen der Anfalligkeit der einzelnen Wei
zensorten, der Befallsstiirke und der Wirtschaftlichkeit von BekiimpfungsmaBnahmen. 
Durch anhaltende Niederschlage zum Zeitpunkt des Ahrenschiebens wurde die Mehltau
epidemie unterbrochen und es trat trotz hohen Blattbefalls nur ein geringer Ahrenbefall 
auf, wiihrend Septoria nodorum und lnfektionen mit Schwarzepilzen an den Ahren star
ker in Erscheinung traten. Durch friihe Fungizidapplikationen vor den Ahrenschieben 

H 14 



konnten optimale Bekiimpfungserfolge gegen Mehltau erzielt werden. Unter starkem 
Septoria-Befallsdruck war eine zweite Behandlung nach dem Xhrenschieben des Weizens 
erforderlich und wirtschaftlich. 

In Freilandversuchen mit ktinstlicher Inokulation sollte der Einfluf!, einer Fusarium-Infek
tion (Fusarium culmorum) auf den Ertrag des Weizens und die Moglichkeit der Bekiimp
fung dieser Krankheit ermittelt werden. Der stiirkste Befall wurde bei einer Inokulation 
von 5 Mill. Sporen/ml bei einer Wasseraufwandmenge von 400 1/ha erzielt. Der Infektions
erfolg lag bei 61 % befallener Ahren. Bei geringerer Konzentration war der Infektionser
folg wesentlich geringer ( 1 Mill. Sporen = 3 7 %, 5 00 OOO = 17 %, 50 OOO = 13 %, 25 OOO =
12 %). 
Von den gepriiften Fungiziden zeigten Drawitek, Ce.rcobin Super und Derosal die beste 
Wiiksamkeit gegeniiber dem Erreger. Je grof!,er die Zeitspanne zwischen lnokulation und 
Fungizidapplikation gewiihlt wurde, um so geringer war der Bekiimpfungserfolg. Die Er
tragsdepressionen schwankten in Abhiingigkeit von der Befallsstiirke zwischen 12 und 13 %. 

8. Untersuchungen und Priifungen von Weizensorten und-zuchtstammen be
ziiglich ihres unspezifischen V erhaltens gegeniiber dem Getreidemehltau
(Erysiphe graminis) - Investigations of wheat varieties about nonspezific
resistance against mildew (Erysiphe graminis) (Bartels, G.)

323 Winter- und 297 Sommerweizensorten und Zuchtstiimme wurden beziiglich ihres Re
sistenzverhaltens im Freiland und Gewiichshaus iiberpriift, wobei deutliche Unterschiede 
in der Anfalligkeit gegeniiber dem Erreger Erysiphe graminis nachgewiesen werden konn
ten. Neben zahlreichen nicht zugelassenen Zuchtstiimmen zeichneten sich besonders die 
W-Weizensorten ,Kranich', ,Huntsman', ,Carimulti' und ,Burma' <lurch einen geringen Be
fallsgrad aus. Beim S-Weizen die Sorten ,Sappo', ,Selpek', ,Sirius', ,Quintus', ,Mephisto',
,Herakles' und ,Max' sowie 3 weitere Zuchtstiimme. Einige der hier aufgefohrten Sorten
zeigten dieses ausgepriigte Resistenzverhalten bereits im 3. Jahr.

Durch Messung der Sporulationsrate des Erregers konnten unspezifische Resistenzunter
schiede an jungen Keimpflanzen nachgewiesen werden. Eindeutige Beziehungen zur Resi
stenz in spiiteren Entwicklungsstadien liel!,en sich jedoch nur in wenigen Fallen nach
weisen. 

Untersuchungen zur Ertragstoleranz wurden unter reproduzierbaren Bedingungen in zwei 
Groll,gefiiliversuchen mit 24 S-Weizensorten bzw. Zuchtstiimmen mit unterschiedlicher 
Resistenz durchgefiihrt. Bei den anfalligeren Sorten beliefen sich die Ertragseinbu&n auf 
26-40 %, wiihrend der Ertragsabfall bei resistenteren Sorten 4-10 % betrug.

Eine allgemeingiiltige Beziehung zwischen Befallsgrad und Ertragseinbu1lie lief!, sich nicht 
nachweisen. So zeigte z. B. ein anfiilliger Weizenstamm bei einem Befall von 60 % auf den 
obersten Bliittern lediglich eine Ertragseinbufl,e von 7 %, wiihrend ein wenig anfalliger 
Stamm bei einem Befall von nur 5 % mit einem Ertragsabfall von 10 % reagierte. 

9. Untersuchungen zum Auftreten und zur Verbreitung von Mehltau (Erysi
phe graminis) an Weizen in der Bundesrepublik Deutschland - Investiga
tions on the occurence and spread of mildew of wheat in the Federal
Republic of Germany (Bartels, G.)

In Zusammenarbeit mit dem Pflanzenschutzdienst der Lander wurden bundesweite Erhe
bungen zum Auftreten des Weizenmehltaus durchgeftihrt. Je 1000 ha Weizenanbaufliiche 
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wurden an einer Kontrollstelle (Feld) zu 2 verschiedenen Entwicklungsstadien des Wei
zens der Blatt- und Ahrenbefall ermittelt. Die Erhebungen vermittelten im ersten Jahr der 
Untersuchung einen umfassenden Oberblick tiber das Auftreten der Krankheit in den ein
zelnen Naturraumen und liber die Anfalligkeit der einzelnen Sorten. Weiterhin konnte 
nachgewiesen werden, da£ mit steigendem Blattbefall der prozentuale Ahrenbefall an
steigt. Die Untersuchungen lassen Beziehungen zwischen der Hohe der N-Dlingung und 
der Befallsstarke erkennen. Aus den ermittelten Oaten sollen Rlickschllisse auf die wirt
schaftliche Bedeutung der Krankheit und die Notwendigkeit von Bekampfungsmaflinah
men in Abhangigkeit vo� Klima, Sorte und Anbaubedingungen gezogen werden. 

10. Charakterisierung physiologischer Pathotypen (Rassen) des Getreide
Gelbrostes (Puccinia striiformis) - Characterization of physiological
pathotypes (races) of yellow rust (Puccinia striiformis) on cereals
(Fuchs, Eva)

1977 ist besonders irn sliddeutschen Raum und in Osterreich, aber auch irn gesamten Bun
desgebiet und den Nachbarlandern Gelbrost z. T. sehr stark zu beobachten gewesen. Die 
Analyse der Befallsproben ergab ein Vorherrschen von Pathotypen mit einem groflieren 
Wirtsorten-S pektrum. 

Vorwiegend gefunden wurden die in der Tabelle aufgeflihrten Weizen-Pathotypen. Sie 
sind - etwas vereinfacht - charakterisiert durch den Befall ( +) auf den wesentlichsten 
Testsorten, die gleichzeitig wichtige Kreuzungseltern gewesen sind. Die Gefiihrlichkeit der 
einzelnen Pathotypen for die entsprechende Kreuzungsnachkommenschaft ist aus der Ta
belle ersichtlich. 

Test-Wirtsorten 
Heine Chines Heines Vilmor Hybrid Carsten Lee Clement 

Rasse VII 166 Kolben 23 46 V (Thatch) 

33 E 128 + + 

37 E 132 + + + 

41 E 136 + + + 

104 E 137 + + + 

104 E 233 + + + + 

106 E 139 + + + + 

108 E 141 + + + + 

232 E 137 + + + + 

Aus den wenigen Gerstenbefallsproben wurde wiederum nur der Pathotyp 24 isoliert. 

11. Analyse des Resistenzverhaltens von Weizen- und Gerstensorten gegen
iiber Gelbrost (Puccinia striiformis) - Analysis of resistance against
yellow rust (Puccinia striiformis) in wheat and barley (Fuchs, Eva)

Wie in den Vorjahren wurde das Resistenzverhalten von zahlreichen Sorten und Stammen 
sowohl irn Keirnlingsstadium wie in allen Entwicklungsstadien auf dem Feld ermittelt. Im 
Gewachshaus wurde mit allen wesentlichen Pathotypen, auf dem Felde 1978 mit dem 
Pathotyp 108 E 141 klinstlich infiziert. Unterschiede in bezug auf pathotypen-spezifische 
(spez.) und pathotypen-unspezifische (unsp.) Resistenz konnten gut beobachtet werden. 
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Bei den deutschen Winterweizensorten zeigten dabei folgende Sorten starkeren Befall 
(Reihenfolge der Befallsstarke): 

,Fri.ihgold' (spez.), ,Magnet' (unsp.), ,Monopol' (unsp.), ,Schernauer' (unsp.), ,Vuka' 
(unsp.), ,Saturn' (unsp.). 

Befallsfrei waren: 
,Benno' (unsp. + spez.), ,Carirnulti' (unsp.), ,Disponent' (spez. + unsp.), ,Feldkrone' 
(spez), ,Grannenweizen' (unsp.), ,Kormoran' (spez.), ,Kranich' (spez.), ,Perseus' (unsp. 
+ spez.).

Bei den deutschen Sommerweizensorten waren hochbefallen: 
,Janus' (spez.), ,Adler' (unsp.), ,Quintus' (unsp.), ,Arkas' (spez.), ,Bali' (spez.), ,Herak
les' (spez.), ,Solo' (spez.). 

Vollig befallsfrei war bei dieser gerade for den Sommerweizen sehr gefahrlichen Rasse 
keine Sorte, ,Selpek' (unsp.) hatte den geringsten Befall. 

Leider war die ktinstliche Gelbrostinfektion irn Wintergersten-Feld mit dem Pathotyp 24 
nicht · einheitlich und ausreichend genug, um eine ahnliche Charakterisierung zu erlauben. 

Bei den deutschen Sommergerstensorten hatte nur ,Brevia' (unsp.) starken Befall. Die 
Sorten ,Aramir' (unsp.), ,Columba' (spez. + unsp.), ,Flavina' (spez. + unsp.), ,Herzo' 
(unsp.), ,Irania' (unsp.), ,Mazurka' (unsp.), ,Nudinka' (unsp.), ,Tirana' (unsp.), ,Tosca' 
(unsp.), ,Trumpf' (unsp.), ,Uta' (spez. + unsp.), ,Varunda' (unsp.) und ,Zita' (unsp.) wa
ren in diesem Jahr befallsfrei. 

12. Untersuchungen iiber Graserkrankheiten, insbesondere Roste - Studies
on diseases of grasses, especielly rusts (Ullrich, J .)

Die Untersuchung von etwa 100 Sorten und Zuchtstammen der Wiesenrispe (Poa praten
sis) auf Resistenz gegeniiber dem Gelbrost (Puccinia striiformis) im Freiland war infolge 
der fur die Ausbreitung des Erregers ungtinstigen Temperaturbedingungen wenig erfolg
reich. Ein starker spontaner Befall <lurch den Rostpilz Puccinia brachypodii var. poae
nemoralis war ebenso wie Mehltaubefall (Erysiphe graminis) in sortenverschiedenem Aus
maB zu beobachten. 

In nunmehr dreijahrigem Mischanbau von gesunden und an Erstickungsschimmel (Epich
loe typhina) systemisch erkrankten Horsten von drei Sorten des Wiesenlieschgrases 
(Phleum pratense) lieB sich keine Vbertragung des Pilzes auf unmittelbare benachbarte 
Horste beobachten. Auch gingen aus dem Saatgut gesunder Horste nur gesunde Pflanzen 
hervor. An den Halmenden kranker Pflanzen vegetativ entstehende Tochterpflanzen er
wiesen sich nach Isolation und Auspflanzen als systematisch krank. Histologisch lieB sich 
Pilzmyzel bis unterhalb des Vegetationspunktes nachweisen. 

AuBenstelle Kitzeberg 

Von den Mitarbeitern der AuBenstelle Kitzeberg wurden zahlreiche eingesandte Pflanzen
proben bearbeitet, um die Art der Schadorganismen zu bestirnmen. Dariiber hinaus sind 
die von allen pflanzenschutzlichen Dienststellen der Lander zweimal wahrend der Vegeta
tionszeit erbetenen Rapsproben untersucht warden, um Verbreitung und Entwicklung des 
Pilzes Phoma lingam in der Bundesrepublik Deutschland erfassen zu konnen. 

In ahnlichem Umfang wie irn Vorjahr wurden auBerdem zahlreiche Sorten und Stamme 
der Getreidearten sowie von Mais und Raps auf Resistenz gegen Krankheiten und Schad
linge untersucht. 
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Fur Prtifungs- und Untersuchungszwecke wurde Infektionsmaterial von folgenden Arten 
in groBeren Mengen abgegeben: Cercosporella herpotrichoides, Thyphula incarnata, Rhi
zoctonia solani, Fusarium culmorum, Septoria nodorum und Septoria tritici. 

1. Krankheiten an Getreide

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

Ziel der Resistenzprtifungen gegen FuB-, Blatt- und Xhrenkrankheiten des Getreides ist es, 
tolerante oder resistente Sorten aufzufinden, um der Getreidezlichtung geeignetes Kreu
zungsmaterial und der Landwirtschaft in gefahrdeten Gebieten widerstandsfahige Sorten 
zur Verfugung zu stellen. In den Resistenzuntersuchungen gegen Cercosporella herpo
trichoides wurde festgestellt, daB alle derzeitig in Deutschland zugelassenen Winterweizen
sorten von dem Erreger der Halmbruchkrankheit befallen werden. Der Unterschied in der 
Befallsstarke des Pilzes Cercosporella zwischen den deutschen Winterweizensorten war 
nicht groB, aber in der Folgeerscheinung des prirnaren Befalls - dem Halmbruch - wur
den deutliche Unterschiede erkannt. Auffallend geringe Halmbruchwerte wurden an den 
Winterweizensorten ,Frlihgold', ,Gotz', ,Joss', ,Monopol', ,Perseus', ,Disponent', ,Graf' 
und ,Benno' gefunden. Allerdings muB die Halmbruchtoleranz dieser Sorten hier im Zu
sammenhang mit der guten nattirlichen Standfestigkeit gesehen werden. 

Im Hinblick auf die Typhu/a-Anfalligkeit von Wintergerste wurden solche Sorten mit Hil
fe ktinstlicher Infektion geprlift, die unter nattirlichen Bedingungen von T. incarnata gar 
nicht oder nur wenig befallen warden sind. Es zeigte sich, daB diese Sorten bei hohem 
lnfektionsdruck auch befallen wurden, aber im Vergleich zu der anfalligen Standardsorte 
,Dura' waren die Sorten ,Astrix', ,Ketsoros', ,Carat', ,Ambio', ,Gerbel' und ,Mammut' we-. 
niger anfallig. 

Erstmalig wurden Vertreter von Gerstenarten in die Resistenzprtifungen gegen T. incarna
ta einbezogen. Im Vergleich zur Wintergerstensorte ,Dura' blieben die Vertreter der Gat
tung Hordeum wie H. bulbosum, H. murinum, H. nodosum, H. jubatum, H. bogdanii, 
H. violaceum, H. maritimum, H. brevisubulatum und H. turkestanicum befallsfrei; wah
rend Pflanzen der Art Hordeum spontaneum und H. agriocrithon genauso anfiillig wie die
der Vergleichssorte ,Dura' (H. vulgare) waren.

Ober 80 Hafersorten und -stamme wurden auf ihre Anfalligkeit fur Septoria avenae bei 
gunstigen Witterungsbedingungen untersucht. Alie geprliften Sorten und Stamme batten 
hohe Befallswerte und wiesen z. T. starken Halmbruch auf. Eine mittelstarke Anfalligkeit 
zeigten nur die Sorten ,Pirol', ,Moritz', Silva', ,Erich', ,Leanda' und 8 Haferstamme. 

1.2 Auffmden von resistentem Getreidematerial gegen Flill-, Blatt- und Xhrenkrankhei
ten bei Getreidemutanten - Discovery of resistant lines to foot, leaf blotch and ear 
diseases by mutants of cereal (Mielke, H.) 

In Zusammenarbeit mit der Zuchtabteilung der Nordsaat, Saatzuchtgesellschaft Waterne
verstorf, wurden 25 Mutanten von der Winterweizensorte ,Maris Huntsman' auf ihre An
fiilligkeit gegen die Halmbruchkrankheit (Cercosporella herpotrichoides) getestet. Es er
gab sich, daB kein M-Stamm gegenliber der Ausgangssorte nennenswert weniger befallen 
war. Hinsichtlich der Folgeerscheinung des primaren Befalls - des Halmbruchs - wurden 
aber 12 M-Stamme gefunden, die weitaus besser abschnitten als die Ausgangssorte ,Maris 
Huntsman'. 
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1.3 Untersuchungen tiber die Wirkung verschiedener Fungizide auf die Fui-, Blatt- und 
Ahrenkrankheiten des Getreides - Investigations into the effect of different fungi
cides to foot, leaf blotch and ear diseases of cereals (Mielke, H.) 

Bin gegen Typhula incarnata empfohlenes Mittel mit dem· Wirkst�ff Triadimefon wurde 
bei der ktinstlich infizierten Wintergerstensorte ,Sonja' auf seine Wirksamkeit geprtift. 
Die mit 0,5 kg/ha behandelten Pflanzen zeigten einen deutlich niedrigen Vergilbungsgrad 
und hatte im Vergleich zur unbehandelten Kontrolle einen Mehrertrag van 20 %. Im Ge
gensatz zu diesem Befund wiesen die mit Triadimefon behandelten Pflanzen keinen redu
zierten Befall auf. Dartiber hinaus hatten Gerstenpflanzen aus den behandelten Parzellen 
sogar einen signifikant hoheren Sklerotienbesatz als die aus den unbehandelten Parzellen. 
Durch die Anwendung van Triadimefon wurde das lnfektionspotential van Typhula in
carnata anscheinend erhoht. 
Herbizide wie Aretit, Dicuran und Raphatox, denen eine Wirksamkeit gegeniiber Typhula
incarnata nachgesagt warden ist, wurden ebenfalls im Freiland an infizierten Wintergerste
pflanzen getestet. Durch die Anwendung dieser Herbizide konnte der Typhula-Befall
nicht beeintrachtigt werden. 

2. Untersuchungen iiber die wichtigsten Mais- und Rapskrankheiten und
deren Bekli.mpfung

2.1 Untersuchungen Uber die Wurzel- und Stengelfiiule des Maises - Investigations on
root and stalk rot of maize (Kruger, W .) 

Es ist das Ziel der Arbeiten, das Auftreten der Stengelfaule des Maises und den Schaden 
zu verringern. Bei einem Versuch mit 42 in der Bundesrepublik Deutschland anerkannten 
Sorten wurde der Befallsgrad i.md der Ertrag ermittelt. Unterschiede waren festzustellen, 
jedoch konnte der Mais infolge des kiihlen und nassen Herbstes erst sehr spat geerntet 
werden, so dall, exakte Ergebnisse noch ausstehen. 
In Saarbrticken, Braunschweig, Berlin und Kitzeberg erfolgten Befallserhebungen im Rah
men eines Fruchtfolgeversuches, bei dem Mais und Weizen naher untersucht werden. An 
allen vier Standorten hatten kranke Wurzeln ein etwas unterschiedliches Pilzspektrum. So 
waren z. B. Gaeumannomyces graminis in Saarbrticken und Berlin sowie Fusarium oxy
sporum in Berlin hauptsachlich zu isolieren. Aureobasidium bolleyi trat in Berlin nur 
wenig auf. - Beim Weizen wurden ebenfalls Unterschiede festgestellt. In Berlin war G. 
graminis selten und Fusarium culmorum haufiger zu isolieren. In Braunschweig und Saar
brticken Hell.en sich A. bolleyi und G. graminis und in Kitzeberg aull.erdem noch F. culmo
rum zahlreich nachweisen. 
Der Befallsgrad der Wurzeln war ebenfalls von Standort zu Standort unterschiedlich. Bei 
Mais wiesen die Wurzeln in Saarbrticken etwas mehr Faule auf als bei den anderen Ver
suchsflachen. - Beim Weizen lag in Berlin der Befall an den Wurzeln an beiden Entnahme
daten deutlich niedriger; auch die Halmbasis (als zweites Versuchskriterium) war weniger 
geschwarzt. Cercosporella herpotrichoides trat in Braunschweig bei beidett Beobachtungs
terminen wesentlich ausgepragter (Grad 3,6 bzw. 5,6) auf als auf den anderen Versuchs
flachen. 
Eine Wirkung der Fruchtfolge war nach dieser kurzen Zeit nur bei den Weizen-Dauerpar.
zellen zu erkennen. Hier wiesen die Pflanzen sowohl starker befallene Wurzeln als auch 
starker verfarbte Halmbasen auf als die anderen Versuchsglieder. 
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2.2 Epidemiologische Studien iiber Pilze, die Stengel- und Wurzelfiiule beim Mais verursa-
chen - Epidemiological studies on fungi causing stalk and root rot of maize (Kruger, W.) 

Im Rahmen dieses F orschungsvorhabens wurden Gewachshausversuche mit verschiedenen 
pilzlichen Erregern angelegt. Der EinfluB der Bodenfeuchtigkeit ( 40, 60 und 80 % der ma
ximalen Wasserkapazitat) machte sich sowohl beim Befallsgrad der Wurzeln als auch beim 
Pilzspektrum der Befallsstellen bemerkbar. Beim nassen Boden (80 % max. WK) waren die 
Wurzeln starker befallen als bei den anderen Feuchtigkeitsstufen, zwischen denen keine 
Unterschiede festgestellt werden konnten. Da Mais in semi-sterilen Boden eingesat worden 
war, wurden nicht nur die dem Boden beigeftigten Schaderreger, sondern auch andere 
Pilze in den Faulstellen gefunden. Fusarium culmorum, Fusarium moniliforme var. sub
glutinans und Fusarium oxysporum wurden zahlreicher aus den Befallsstellen isoliert als 
Aureobasidium bolleyi und Trichoderma viride. Nach Applikation der beiden zuletzt ge
nannten Arten besiedelten besonders F. oxysporum und F. moniliforme var. subglutinans 
die Wurzeln. 

Bei einem weiteren Versuch wurde der EinfluB des pH-Wertes auf die Infektion der Wur
zeln durch mehrere Pilze (Fusarium culmorum, F. moniliforme var. subglutinans, F. oxy
sporum, Trichoderma viride und Aureobasidium bolleyi) unter semi-sterilen Bedingungen 
geprtift. Der Befall der Wurzeln nahm mit steigender Alkalitiit ab und war bei pH 7 ,5 und 
7 ,7-8,0 sehr niedrig. - In den Befallstellen wurden nicht immer jene Pilze am haufigsten 
re-isoliert, die dem Boden beigemengt worden waren. So trat T viride bei pH 5 ,3-4,0 
zahlreich auf und nahrn mit steigender Alkalitat ab. F. moniliforme var. subglutinans und 
F. culmorum wurden bei fast allen gepruften pH-Bereichen zahlreich isoliert.

2.3 Untersuchungen iiber den Erreger des Rapskrebses und seine Bekiimpfung - Investi-
gations on Sclerotinia- stem rot of rape and control measures (Kruger, W.) 

Das starke Auftreten des Rapskrebses in der Marsch gab AnlaB, die Anfalligkeit von 43 
erucasaurearmen Sorten oder Stiimmen auf Befall durch Sclerotinia sclerotiorum zu beur
teilen, um eventuell vorhandene, wenig anfallige Sorten zum Anbau empfehlen zu k6n
nen. Von diesen waren 5 stark bis sehr stark und 6 schwach befallen. - Die Beobachtun
gen mussen wiederholt werden, well beim Raps eine ,,Scheinresistenz" beobachtet worden 
ist, die anscheinend durch Witterungsverhaltnisse beeinfluBt wird. 

Modellartig wurde versucht, die Frage zu klaren, ob das vom Kalkstickstoff bei der Um
setzung gebildete Dicyandiamid ftir die lang anhaltende Wirkung auf die Verhinderung der 
Apothezien-Bildung verantwortlich ist. Infolge kiihler Witterung im Friihjahr und Trok
kenheit im Mai erschienen im Berichtsjahr nur wenig Apothezien und diese auch erst im 
Juni. Nach bisherigen Beobachtungen war die Wirkung des Amids gering, so daB sicherlich 
noch andere Faktoren bei der Keimhemmung der Sklerotien durch Kalkstickstoff eine 
Rolle spielen mussen. 

2.4 Phomabefall und integrierte Bekiimpfung der Rapsschiidlinge - Phoma-stem rot and 
integrated control of rape pests (Kruger, W.) 

Der Pilz Phoma lingam (stat. gen. Leptosphaeria maculans) trat im Berichtsjahr erneut 
stark auf. Eine im Friihjahr (Marz/ April) und im Juni durchgefi.ihrte Befallserhebung in 
der Bundesrepublik Deutschland ergab, daB der Faulegrad von 2,3 auf 3,5 stieg (Skala 1-
9). Er lag mit diesem Wert etwas niedriger als 1977. Bis zum Ende der Vegetationsperiode 
nahm die Krankheit jedoch noch erheblich zu, Befallswerte zwischen 4,8 bis 7 ,6 wurden 
an mehreren Stellen beobachtet. Geographische Unterschiede batten nur wenig EinfluB 
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auf die Befallswerte durchP. /ingam; lsolationen aus Faulstellen ergaben einen Antell die
ses Pilzes von durchschnittlich 62 %. Die anderen vielfach isolierten Erreger' (Phoma 
eupyrena, Alternaria spp., Rhizoctonia solani, Fusarium tabacinum) variierten im Auftre
ten, es konnte gegeni.iber den Ergebnissen des letzten Jahres aber keine Obereinstimmung 
erhalten werden. - Die lsolationshaufigkeit war bei fast allen Pilzen im Frtihjahr und Vor
sommer unterschiedlich. P. lingam, R. solani und F. tabacinum wurden im Juni haufiger, 
P. eupyrena und Alternaria spp. an beiden Untersuchungsterminen gleich oft gefunden.

Ab 19. 9. 1978 wurde i.iber zwei Rapsflachen der Flug der Asco-Sporen mittels einer 
,,Hirst"-Sporenfalle sttindlich erfafk Auf der einen Flache wurde Raps nach Raps ange
baut, auf der anderen wurden nattirlich befallene Rapsstengel nach der Aussaat gleichma
Big i.iber das Feld verteilt, um den Befall der auf Resistenz zu prtifenden Sorten zu erho
hen. Nach bisherigen Ausziihlungen setzte der Sporenflug bei beiden Fllichen Mitte Okto
ber verstarkt ein, wobei i.iber dem Rapsfeld mit den oberflachlich ausgebreiteten alten 
Stengeln wesentlich mehr Sporen beobachtet wurden. - Die Sporen flogen taglich nur an 
einigen Stunden zahlreicher und an manchen Tagen gar nicht. Maximal wurden 4 73 Spo
ren in einer Stunde gezahlt. - Die genauen Bedingungen for hohe Sporenflugwerte konn
ten noch nicht bestimmt werden. 

Von den alten Stengeln, auf denen sich ab Oktober die Perithezien 1L.. maculans) reichlich 
bildeten, wurden Sporen entnommen und die Keimung bei unterschiedlichen Temperatu
ren beurteilt. Gleichzeitig wurden P. /ingam-Konidien van Blattflecken geprtift, die sich 
im Herbst entwickelt hatten. Zwischen beiden Formen bestanden groBe Unterschiede. Die 
geschlechtlich gebildeten L. maculans-Sporen begannen nach 4 Stunden bei 4° C zu kei
men, nach 8 Stunden hatten bereits 55 % van ihnen Keimschlauche entwickelt; bei hohe
ren Temperaturen, 8-28° C, batten sich in der gleichen Zeit noch mehr Schlauche gebil
det (90-100 %). Nicht geschlechtlich gebildete P. /ingam-Konidien begannen erst nach 32 
Stunden bei 8° C zu keimen, eine nahezu 100 %ige Keimung wurde nach 24 Stunden bei 
einer Temperatur von 20° C erreicht. 

3. Krankheiten an Kulturgrasern und Futterleguminosen

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

Die Untersuchungen haben zum Ziel, Ertragsverluste bei der Saatguterzeugung der wirt
schaftlich wichtigen Weidelgras-Arten (Lo/ium spp.) zu vermeiden. An 23 i.iberwiegend im 
Kreis Plon gelegenen SaatguJvermehrungsbestanden (20 van L. perenne, 3 von L. multi
florum) wurden Befallserhebungen insbesondere i.iber FuBkrankheiten durchgeftihrt. Der 
Antell fuBkranker Pflanzen nahm im Verlauf des Monats Juni durchweg zu und lag kurz 
vor der Ernte in einjahrigen Bestlinden zwischen 18 und 67 % (1 Bestand 92 %), wobei 
aber i.iberwiegend nur schwacher Befall vorlag (vor allem Fusarium; auch Cercosporella, 
Rhizoctonia). Zahlreiche aus Halmbasis und Halm isolierte Pilze werden z. Zt. auf ihre 
systematische Zugehorigkeit i.iberprtift. An 2 verschiedenen Bestlinden durchgefi.ihrte 
Fungizidbehandlungen (im 1- bis 2-Knotenstadium) gegen FuBkrankheiten fiihrten nur in 
einem dieser Bestlinde zu einem geringen Beklimpfungserfolg nach Anwendung van Beno
myl und Thiophanat-methyl. 
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3.2 Untersuchungen iiber Fusarium-Arten an Futter- und Rasengrasem - Studies on Fu-
sarium species in forage and turf grasses (Teuteberg, A.) 

Die Versuche sollen dazu beitragen, Pathogenitat unci Schadwirkung einiger haufig an 
Grasern auftretender Fusarium-Arten aufzuklii.ren. Infektionsversuche im Gewachshaus 
mit 8 Isolaten (F. culmo,um, F. avenaceum) an 5 Sorten des Deutschen Weidelgrases 
(Lolium perenne) und 2 Sorten des Welschen Weidelgrases (L.. multiflo,um) bestii.tigten 
den hemmenden EinfluB verschiedener Isolate auf die Samenkeimung (z. T. iiber 50 %). 
An Blii.ttern von /,. perenne ergaben erste Infektionsversuche, daB Schnittverletzungen 
den Befall unterschiedlich beeinfluBten. 

3.3 Untersuchungen iiber Blattkrankheiten der Ackerbohne - Studies on leaf diseases of 
field bean (Teuteberg, A.) 

Die Ackerbohne verdient als eiweiJ�reiche Futterpflanze und aus Fruchtfolgegriinden Be
achtung. Auch im Berichtsjahr traten vor allem Botrytis-Arten (B. fabae und B. cinerea) 
verbreitet auf, wie Beobachtungen im Freiland und Isolationen auf Agarplatten im Labor 
aus Proben von verschiedenen Standorten Schleswig-Holsteins zeigten. Die Befallsunter
schiede waren in Kitzeberg in einem Sortiment von 7 der 8 eingetragenen deutschen Sor
ten (ohne Sorte ,Nixe') nicht sehr groB, etwas stii.rkeren Befall zeigten ,Ackerperle' und 
,Skladia Kleine'. 

Der Winteranbau von Ackerbohnen war in diesem Jahr wiederum erfolgreich. Frostschii.
den traten weniger stark als im Vorjahr auf und wurden gut iiberwachsen. Deutsches 
Zuchtmaterial zeigte sich z. T. widerstandsfahiger als die getesteten englischen Sorten 
,Daffa', ,Maris Beagle' und ,Maris Beaver'. Allerdings wurden die Winterbohnen starker 
von Botrytis befallen als die im Friihjahr gesii.ten Sorten. 

4. Entomologische Forschungsthemen

4.1 Untersuchungen zur Progr10se des Auftretens der Getreideblattlause - Studies on 
forecasting cereal aphid infestations (Basedow, Th.) 

Durch die Vorhersage der Entwicklung des Getreideblattlausbefalls konnen unnotige In
sektizideinsii.tze vermieden werden. Bei einer Vorhersage ist nicht nur der EinfluB der 
Witterung auf die Vermehrung der Blattlii.use zu beachten, sondern auch die Einwirkung 
der natiirlichen Gegenspieler. Im Sommer 1978 war in Ostholstein wieder die Groflie Ge
treideblattlaus die hii.ufigste Art an Weizen, wii.hrend an Hafer die Haferblattlaus iiberwog. 
Insgesarnt erreichten die Getreideblattlii.use an Weizen eine durchschnittliche Dichte von 
767 Individuen/100 Halme (Ende Juli). Von den Blattlausrii.ubern dagegen (Larven der 
Marienkafer und Schwebfliegen) entwickelten sich nur 2,2 Individuen an 100 Weizenhal
men. Bei diesem ungiinstigen Verhii.ltnis zwischen Raubern und Blattlii.usen hatten erstere 
keinen starken EinfluB auf den Blattlausbefall. Aufgrund der feuchten Witterung waren 
aber die insektenpathogenen Pilze von Bedeutung, im Durchschnitt wurden Ende Juli 
19 % der La.use durch Pilzbefall getotet. Die Parasitierung erreichte hohere Werte: Ende 
Juli 46 %. Auf Haferfeldern lag die Parasitierung bei 35 %, die Verpilzung dagegen bei 
16 %. 
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4.2 Untersuchungen iiber die Populationsdynamik der Weizengallmiicken - Studies on 
the population dynamics of the wheat blossom midges (Based ow, Th.) 

Populationsdynamische Untersuchungen sind eine Voraussetzung for die Vorhersage des 
Auftretens von Schadinsekten. Die Untersuchungen zur Prognose des Weizengallrni.icken
fluges anhand von Bodentemperaturen und Niederschlagen zeigten, daili sich bei lokaler 
Messung der Daten eine exakte Vorhersage des Flugbeginns der Weizengallrni.icken errei
chen laJlit. Eine groiliraumige Prognose anhand der Messungen der amtlichen Stationen ist 
aber nicht moglich, da die Bodentemperaturen der einzelnen Felder zu variabel sind. 

4.3 Die Siedlungsdichte rauberischer Arthropoden der Bodenoberfliiche im landwirt
schaftlichen Bereich - The abundance of predaceous ,arthropods of the soil surface in 
agriculture (Basedow, Th.) 

Die verbreitete Kenntnis der Artenvielfalt und der hohen Siedlungsdichte der rauberi
schen Arthropoden im Ackerbau kann die Bereitschaft der Praxis fordern, Insektizidein
satze, deren wirtschaftlicher Erfolg fraglich ist, zu unterlassen. Auf einem 10 ha groilien 
Winterweizenfeld im Kreis Plon wurden im Juni 1978 durchschnittHch folgende lndivi
duenzahlen/m2 festgestellt: 7 Laufkafer und 8 Spinnen. Die Hochrechnung auf lndividu
en/ha ergibt allein ftir diese beiden Raubergruppen die beachtliche Zahl von 150.000. Ver
gleichende Untersuchungen auf 3 Betrieben unterschiedlicher Pflanzenschutz-Intensitat 
in Ostholstein ergaben, daJl, die Siedlungsdichte der epigaischen Raubarthropoden in Ge
treidefeldern starker <lurch die Bestandesdichte als <lurch die PflanzenschutzmaJlinahmen 
beeinfluSt wurde. 

4.4 Untersuchungen zur Anfalligkeit von Getreidesorten gegeniiber Schadinsekten -
Studies on the susceptibility of cereal varieties to the attack by insect pests (Base
dow, Th.) 

Bei der Suche nach Alternativen zum chemischen Pflanzenschutz hat der Anbau resisten
ter Sorten einen hohen Stellenwert. In Parzellenversuchen werden z. Zt. 15 Hafer-, 29 
Winterweizen- und 19 Sommerweizensorten auf ihre Anfalligkeit gegeni.iber Getreideblatt
lausen und Gallrni.icken gepri.ift. Bisher erwies sich die Hafersorte ,Selma' in Feld- und Par
zellenversuchen als teilresistent gegentiber der Haferblattlaus. 

4.5 Regulatoren des Pfllmzenwachstums zur Bekampfung von Rapsschiidlingen - Plant 
growth regulators in order to control pests of rape (Schutte, F. und Bri.iggemann, 
Haike) 

Im Jahre 1978 wurden Untersuchungen mit dem Ziel intensiviert, <lurch einen Einsatz des 
Wachstumsregulators Pydanon ( 4-Hydroxy-3,6-dioxo-hexahydro-pyridazinyl-4-essigsaure) 
den Befall <lurch Rapsschadlinge zu vermeiden. Die Eiablage der ersten Generation der 
Kohlschotenmi.icke (Dasineura brassicae) konnte <lurch eine zweiwochige Bli.ihverzogerung 
fast vollstandig verhindert werden. Beim Kohlschotenri.iSler (Ceutorhynchus assimilis) 
wurde kein Einfluili erreicht, und beim Rapsglanzkafer (Meligethes aeneus) fand infolge 
der Verzogerung der Knospenentwicklung eine Befallserhohung statt. 

Die Ertrage wurden <lurch den Einsatz des WachstumsregulatorsPydanon auf 4 von 7 Ver
suchsflachen geringftigig gesenkt, auf 2 Flachen war kein EinfluB und auf 1 Flache eine 
Ertragserhohung festzustellen. - In den bisher unter reproduzierbaren Bedingungen 
durchgefi.ihrten Untersuchungen hatte Pydanon keine direkte insektizide Wirkung. Die 
Tests zum Einfluili des Pydanons auf die Biozonose im Freiland sind noch nicht abschlie
Bend ausgewertet. 
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4.6 Untersuchungen zur Populationsdynamik der Fritfliege und Auswirkung der Fra:B
schaden an Maispflanzen - Investigations in population dynamic of the frit fly and 
the effect of freeding damages on maize (Schutte, F.) 

Die Untersuchungen haben das Ziel, im Raum Schleswig-Holstein einen Zusammenhang 
zwischen der Populationsdynamik der Fritfliege (Oscinella frit) und dem Auftreten der 
Schaden an Mais aufzudecken. Das ausgepriigteste Flugmaximum begann 1978 etwa zur 
gleichen Zeit wie im Vorjahr, es hielt ab'er etwa 10 Tage liinger an (26. 7.-18. 9. 78). Bei 
5 Maissorten, die zu 3 Saatterminen angebaut worden waren, ergab sich ein niedrigerer 
Prozentsatz befallener Pflanzen als im Vorjahr; zwischen den Befallswerten der Sorten, 
die 46 bis 58 % betrugen, bestanden aber keine gesicherten Unterschiede. 

Im Durchschnitt der 5 Sorten ergab sich for den spiitesten Saattermin ( 11. 5. 78) der 
hochste Befallswert von 76 %, der die beiden anderen Werte 38 und 44 % deutlich uber
traf. Die Ertragsmessungen konnten infolge der 1978 extrem spiiten Ernte noch nicht aus
gewertet werden. 

Die durch Anstechen mit einer erhitzten Nadel entstandenen Schaden (Imitation des 
Schadens durch die Fritfliege) wurden bei der Sorte ,Forla' soweit uberwachsen, da:B nur 
29 % der Pflanzen deutliche Schaden erkennen lie:Ben; dagegen waren die Pflanzen der 
Sorte ,Danubia' zu 100 % geschiidigt worden. 

4. 7 Untersuchungen zur Populationsdynamik und Entwicklung einer integrierten Be
kampfung des Maikafers - Investigations in population dynamic and development of 
a pest management of the cockchafers (Schutte, F. und Hauss, R.) 

Bei dem Bemtihen, unter Berucksichtigung der populationsdynamischen Abliiufe eine Ver
besserung der integrierten Bekampfung der Engerlinge zu erreichen, war in ersten Vorver
suchen im Freiland eine Behandlung des Lowenzahns mit Wuchsstoffherbiziden durchge
flihrt worden, die zu einer Reduktion der Engerlinge um 89 % geftihrt hatte. In Futte
rungsversuchen im Labor wurden daraufhin mehrere Pflanzenwachstumsregulatoren auf 
ihre insektizide Nebenwirkung auf Engerlinge verschiedener Stadien hin untersucht; so 
kamen Lowenzahn-Pflanzen zur Verftitterung, die vorher mit U 46 M-Fluid, U 46 D-Fluid, 
Divopan, Asulox oder Cycocel WR 62 in unterschiedlichen Konzentrationen behandelt 
worden waren. Dabei traten zwischen den Praparaten deutliche Unterschiede auf, wobei 
die Mortalitatsrate der Larven mit 70 % bei U 46 M und D-Fluid gegenuber 20 % der Kon
trolltiere signifikant am hochsten war. Die Bestimmung der loslichen Proteine der Hiimo
lymphe mittels Disk-Elektrophorese zeigte, da:B die Ernahrung mit dem behandelten 
Pflanzenmaterial in Abhiingigkeit vom jeweiligen Wuchsstoffherbizid bei den Engerlingen 
zu deutlichen Veranderungen im Elektropherogramm geflihrt hatte. 

Bei dem Bestreben, die ortliche Vorhersage des Engerlingsbefalls durch Kliirung der Orien
tierungsmechanismen beim Eiablageflug zu priizisieren, wurde den Kafern in diesem Jahr 
ein veriindertes Pflanzenspektrum zur Auswahl der Eiablageorte geboten. Es zeigte sich er
neut, da:B die Weibchen die Lowenzahnparzelle (17 %) gegenuber der Erdbeer- (11 %), 
Kiefer- (10 %), Hafer- (9 %), Weizen- (9 %) und Zuckerrubenparzelle (8 %) bevorzugten. 

In einem Freilandversuch am Schiener Berg (Baden-Wtirttemberg) sollte geprtift werden, 
ob und in welchem Umfang durch Behandlung der ftir die Engerlinge wichtigsten Wirts
pflanze - des Lowenzahns - mit Herbiziden vor dem Eiablageflug die Eiablage reduziert 
werden kann. Da auf den nur 20 x 20 m gro:Ben Fliichen die Populationsdichte der Enger-
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tinge um 65 % niedriger lag als auf unbehandelten Flachen, durfte es moglich sein, den Be
fall auf besonders gefii.hrdeten Kulturen zu senken und auf Lockflachen mit Lowenzahn
bewuchs hohe Populationsdichten zu erreichen. 

5. Untersuchungen iiber die Feuerhrandkrankheit an Obst- und Ziergeholzen

S. l Erforschung der Feuerbrandkrankheit unter besonderer Beriicksichtigung seiner Be-
kiimpfung - Studies on fireblight with special regard to its control (Zeller, W.)

Die Untersuchungen zur Epidemiologie des Feuerbrandes in Abhiingigkeit von Witterungs
faktoren wurden im Befallsgebiet von Schleswig-Holstein schwerpunktmaBig an Contone
aster-Arten und Crataegus monogyna fortgesetzt. Die ersten Symptome traten Anfang 
Juni an Cotoneaster bul/atus in Form von Triebinfektionen mit starker Exsudatbildung 
auf. Zur gleichen Zeit zeigte die das Versuchsfeld umgebende WeiMorn-Hecke leichte 
Bltiten- und Triebspitzeninfektionen. Die hochanfiilligen Cotoneaster-Arten C. salicifolius 
und C. watereri zeigten aufgrund ihrer relativ spaten Bltitenphase erst 4-6 Wochen spater 
Bltiteninfektionen. Wegen des frtihzeitigen Befalls ist neben dem WeiMorn die Cotone
aster-Art C. bullatus als sehr gefahrliche Wirtspflanze des Feuerbrandes anzusehen. 

S.2 Bekiimpfungsversuche mit Bakteriziden - Control of fireblight with bactericides
(Zeller, W.)

Die Bltitenspritzungen mit neu entwickelten Bakteriziden an zuvor mit Erwinia amylo
vora infizierten Cotoneaster-Biischen der Sorte C. salicifolius floccosus wurden weiterge
fohrt. Als Vergleichsmittel wurde das Streptomycin-Praparat Agrimycin (17 %) und 
Kupferoxychlorid (35 % Cu) in einer Aufwandmenge von 300 ppm bzw. 300 g/100 I 
Wasser eingesetzt. Insgesamt erfolgten 5 Spritzungen, 3 zur Vollbltite und 3 zur Nachblti
.te. Trotz einer sehr hohen Infektionsrate von bis zu 90 % bedingt durch die vorherrschen
den hohen Luftfeuchtewerte und Temperaturen tiber 20° C zur Zeit der Bltite konnte ins
gesamt nur ein geringer Bekampfungserfolg von ea. 20 % erreicht werden. Eine Differen
zierung der Mittel nach ihrer bakteriziden Wirkung war daher nicht moglich. 

S.3 Priifung von Kemobst- und Ziergeholzarten sowie Cotoneaster-Siimlingen auf Feuer
brandresistenz - Investigations of fireblight resistance in pomefruits, ornamentals 
and Cotoneaster-seedlings (Zeller, W., in Zusammenarbeit mit Schmidle, A., vom In
stitut fur Pflanzenschutz im Obstbau, Meyer, J., vom Arnt fur Land-Wasserwirtschaft, 
Husum und Persiel, Friedegunde, von der Bundesforschungsanstalt fur gartenbauliche 
Pflanzenztichtung, Ahrensburg) 

Die Testung von 4 neu geztichteten Ma/us-Unterlagen gegen Erwinia amylovora ergab bei 
einer Linie von Malus sargentii und der Art M. sieboldii eine relativ hohe F euerbrand
Resistenz. Eine weitere getestete Linie von M. sargentii und die Ait M. hupenensis reagier
ten hochanfiillig. 

Die Priifung von Cotoneaster-Samlingen wurde fortgesetzt. Von befallsfreien Pflanzen an
gezogene Stecklinge von C. dammeri radicans und C. franchetii wurden ktinstlich rnit E. 
amylovora infiziert und die Reaktion auf den Erreger bonitiert. Bei C. dammeri radicans 
war eine hohe Resistenz festzustellen, wahrend bei C. franchetii ein gro�er Antell ( ea. 
75 % der Pflanzen) starke bis mittlere Infektionen zeigte. Stecklinge der Arten C. salici
folius und C. watereri wiesen latenten Befall auf und konnten nicht weiter kultiviert 
werden. 
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5.4 Biochemische Untersuchungen zum Wirkungsmechanismus des Toxins von Erwinia 
amylovora - Studies on the mode of action of the toxin of Erwinia amylovora 
(Zeller, W.) 

Von infizierten Birnenscheiben wurden etwa 2 1 des Exsudats des Erregers gewonnen und 
saulenchromatographisch iiber Dowex 1 sowie Dowex 50 gereinigt. Insgesamt wurden 
iiber 30 Bakterienstamme auf ihre toxinproduzierende Fahigkeit iiberpriift. Dabei zeigten 
sich Isolate von Cotoneaster-Sorten am aktivsten. Im Biotest an abgeschnittenen Bimen
trieben wurde die biologische Aktivitat der gereinigten Toxinpraparate iiberpriift. Eine 
Konzentration von 100 µ/ml reichte zur lnduktion des Welkeeffekts aus. Diese Aufwand
menge wurde anschlielliend zum ,,Screening" von 10 Birnen- und 9 Apfelsorten aufToxin
resistenz verwendet. Eine Korrelation zu den gleichzeitig nach Infektion gepriiften Sorten 
konnte nicht festgestellt werden. 

Institut fur Pflanzenschutz im Gemtisebau in Htirth-Fischenich 

In Zusammenarbeit mit dem Pflanzenschutzdienst der Lander wurden die Bemiihungen 
fortgesetzt, verschiedene Pflanzenschutzmitteleinsatze in ,,Kleinen Kulturen" einer Zulas
sung zuzufiihren. Es wurde ein Versuchsprogramm zur Bewertung der biologischen Wirk
samkeit dieser Spezialeinsatze erarbeitet. Aullierdem beteiligte sich das Institut am Riick
standsprogramm der Biologischen Bundesanstalt. 

Spezielle Untersuchungen galten der Botrytis- und Sclerotinia-Bekampfung an Buschboh
nen, dem Echten Mehltau an Schwarzwurzeln und verschiedenen Krankheitserscheinun
gen an Chinakohl, Brokkoli und Gemiisemais. 

Beim Einsatz von Pyrethroiden zur Insektenbekampfung in Kopfkohlkulturen wurde die 
Dauerwirkung dieser Wirkstoffgruppe gepriift. Die Untersuchungen zur Minimaldosierung 
der Insektizide bei der Kohlfliegenbekampfung wurden fortgesetzt. 

Zur Forderung der Einftihrung biologischer Bekampfungsverfahren im Unterglasanbau 
organisierte das lnstitut eine Lehrfahrt. (20 Teilnehmer) in niederlandische Spezialbe
triebe. 

1. Untersuchungen zur Verbreitung des Erregers der Kohlhernie (Plasmodio
phora brassicae) und seiner Pathotypen sowie zur Anfalligkeit der Wirts
pflanzen - Studies on the distribution of the clubroot causing fungus
(Plasmodiophora brassicae) and its pathotypes and on the susceptibility
of host species (Mattusch, P.)

Die Arbeiten konzentrierten sich vorrangig auf die Frage der moglichen Veranderungen des 
Virulenzspektrums verschiedener Kohlhernieherkiinfte unter dem Einflulli von Wirtspassa
gen, die die Ursache for die teilweise unbefriedigende Reproduzierbarkeit der Pathotypen
differenzierungsergebnisse sein diirften. 

Bis zur Abklarung der genetischen Eigenschaften des Kn1nkheitserregers ist die Analyse 
des an einem bestimmten Standort vorkommenden Pathotypenspektrums auf der Basis 
von w_iederholten Tests mit reprasentativ entnommenem Befallsmaterial der am Standort 
vorrangig angebauten Kreuzbliitlerarten oder -sorten anzustreben. 
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2. Venninderung der durch den Kohlhernieerreger (Plasmodiophora brassicae)
verursachten Schadwirkung ,<lurch gezielten Einsatz fungizider Substan
zen - Diminution of the damage caused by Plasmodiophora brassicae by
the application of fungicidal compounds (Mattusch, P.)

In einem Blumenkohl-Freilandversuch wurde die Wirkung von 200 kg N/ha als Kalkstick
stoff mit derjenigen einer GieBbehandlung mit Derosal (60 mg Carbendazim pro Pflanze 
in 100 ml Wasser, Anwendung nach dem Pflanzen) auf den Kohlherniebefall verglichen. 

Die DerosalgieBbehandlung, die zum Ausgleich der Stickstoffwirkung des Kalkstickstoffs 
mit 200 kg N/ha als schwefelsaures Ammoriiak gedi.ingt war, erreichte nicht die <lurch das 
Cyanamid des Kalkstickstoffs bewirkte Schadminderung. Es war jedoch eine fur den wei
teren Kulturverlauf besonders bedeutsame Schutzwirkung der Jugendphase der Wirts
pflanzen gegeben. Zuki.inftige Versuche sollen abklaren, inwieweit hohere Derosalauf
wandmengen in Kombination mit CaO-Gaben in der Lage sind, das Schadminderungs
niveau des Kalkstickstoffs zu erreichen. 

3. Untersuchungen zum EinfluB des Silierprozesses bei Herbstrtiben auf die
Lebensfahigkeit der Dauersporen von Plasmodiophora brassicae - Investi
gations on the influence of the ensilage process of stubble turnips on the
viability of resting spores of Plasmodiophora brassicae (Mattusch, P. in Zu
sammenarbeit mit Theune, H.-H., Institut for Gri.inlandwirtschaft, Futterbau und Fut
terkonservierung der Bundesforschungsanstalt for Landwirtschaft Braunschweig-Vi:il
kenrode (FAL)

In einer tiber 6 Monate laufenden Zeitreihe wurden in 4-wochigem Abstand Silage- und 
Sickersaftproben aus Laborsilos (Temperatur 20° C) entnommen und entsprechende Teil
proben als Inokulum fur Pathogenitatstests aufbereitet. Die Untersuchung der ea. 180 
Proben ergab eine deutliche Abnahme der Infektionsfahigkeit der Dauersporen schon 
nach relativ kurzer Silierdauer. Eine vollige EinbuBe der Vitalttat wurde jedoch nicht fest
gestellt. Dies bedeutet, daB die Verfotterung mit Kohlhernie-Dauersporen kontaminierter 
Silage von Herbstrtiben als ein Weg der Ausbreitung des Krankheitserregers angesehen wer
den kann. 

Samtliche Proben wurden parallel hierzu auf verschiedene Parameter der Silagequalitat 
(z. B. Rohprotein, Trockenmasse, pH-Wert, Zucker, Stickstoff, Garsauren) beim Institut 
fiir Gri.inlandwirtschaft, Futterbau und Futterkonservierung der F AL untersucht. 

Die Auswertung des Zahlenmaterials zur Abklarung von Zusammenhangen zwischen den 
untersuchten Parametern und der Vitalitat der Dauersporen konnte noch nicht abge
schlossen werden. Vorversuche mit Reinsubstanzen verschiedener Garsauren zeigten je
doch, daB diese teilweise zumindest einen fungistatischen Effekt haben diirften. 

4. Untersuchungen zum Auftreten und zur Verbreitung von Pathotypen der
Falschen Mehltaupilze im Gemtisebau - Investigations on the occurrence
and the distribution of pathotypes of downy mildew fungi in vegetable
crops (Crtiger, G.)

60 Einsendungen von Salat mit Bremia lactucae-Befall kamen zur Untersuchung. Die 
Pathotypenanalyse ergab, daB sich mit der Zunahme des Anbaus von Salatsorten mit brei
ter Resistenz ein anderes Pathotypenspektrum entwickelt hat. An die Stelle des urspri.ing-
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lich vorherrschenden Pathotyps NL 1 ist der Typ NL 5 getreten. Vermehrt sind auch die 
Pathotypen NL 6 und NL 7 anzutreffen. Haufig kommen Pathotypengemische vor. Eine 
Reihe von Isolaten liiBt sich nicht den bisher klassifizierten Typen NL 1 bis NL 8 zu
ordnen. 
Ein Radiessortiment von 32 Sorten wurde mit ki.instlicher Infektion und unter natiirli
chem Befall auf Anfiilligkeit gegeniiber Peronospora parasitica gepriift. Alle Sorten wur
den befallen. Im Befallsgrad ergaben sich geringfiigige Unterschiede. 

Neu aufgenommen wurden Untersuchungen zum Falschen Mehltau an Feldsalat und 
Brokkoli. 

5. Entwicklung von Verfahren zur Bekampfung samenbiirtiger Krankheitser
reger bei Gemiise - Development of methods for the control of seed
borne vegetable diseases (Criiger, G.)

In Beizversuchen bestiitigte sich erneut die Bedeutung der Sameniibertragung for den Be
fall <lurch die Umfallkrankheit des Kohls (Phoma lingam). Durch Beizung mit 1 g Beno
myl pro kg Saatgut lieB sich der Befall vollstiindig verhindern. Ein Vinclozolinpriiparat, 
eingesetzt mit 20 g AS pro kg Saatgut, brachte nur ein unzureichendes Ergebnis. 

6. Untersuchungen iiber Fungizide und Fungizidkombinationen fur Anwen
dungsbereiche bei Gemiise, in denen bisher Quintozen-Pxaparate eingesetzt
wurden - Investigations on fungicides and fungicide combinations for
application to vegetables treated so far with quintozene-preparations
(Fischer, H.)

Das Forschungsprogramm iiber Bekiimpfungsverfahren gegen Salatfaule im Freiland- und 
Unterglasanbau, die das bisher eingesetzte Quintozen-Priiparat (Brassicol) ersetzen kon
nen, wurde abgeschlossen. Gegen die Fiiuleerreger Botrytis cinerea und Sclerotinia sclero
tiorum erbrachten die Priiparate Ronilan und Rovral sowie in etwa gleichem MaBe Beno
myl gute Bekampfungserfolge. Diese Fungizide waren in ihrem Wirkungsgrad dem Quin
tozen-Priiparat (Brassicol) und den anderen gepriiften Priiparaten Euparen, Ortho-Difola
tan SK und Vinicoll eindeutig iiberlegen. 

Zur Faulebekiimpfung mit Ronilan und Rovral bieten sich zwei Applikationsverfahren an. 
Neben einer dreimaligen Spritzung von 600 g/ha (Ronilan) bzw. 1000 g/ha (Rovral) kann 
eine einmalige Applikation von 3000 g/ha direkt nach der Pflanzung unter gi.instigen Kul
turbedingungen zufriedenstellende Bekiimpfungserfolge erbringen. 

7. Priifung von Sorten verschiedener Gemiisearten auf Resistenz gegeniiber
Krankheitserregern - Testing of cultivars of various vegetables on resi
stance against pathogenic organisms (Criiger, G. und Mattusch, P.)

Fiir die Bundesforschungsanstalt fiir gartenbauliche Pflanzenzi.ichtung wurden Zuchtsfam
me von Freilandgurken in Gewiichshaus- und Freilandpriifungen auf ihre Anfa.lligkeit 
gegen Echten Mehltau (Sphaerotheca fuliginea und Erysiphe cichoracearum) getestet. Die 
Priifarbeiten - in Amtshilfe ftir das Bundessortenarnt - zur Resistenz von Erbsensorten 
gegen Echten Mehltau und von Herbstriibensorten gegen die Kohlhernie wurden fortge
setzt. 

Zur Sarntfleckenkrankheit der Tomate (Cladosporium fulvum) beteiligte sich das Institut 
an den Bemiihungen einer internationalen Arbeitsgruppe zur Schaffung eines einheitli-
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chen Testsortiments. Bei der Prtifung von C/adosporium-Herkunften aus der Bundesrepu
blik ergab sich, daB Pathotypen vorkommen, die auch die Tomatensorten mit der breite
sten bisher bekannten Resistenz gegen den Erreger der Samtfleckenkrankheit befallen 
konnen. 

8. Zurn Parasitisrnus von Arnpelornyces quisqualis auf Echten Mehltaupilzen
an Gemiisepflanzen - Parasitism of Ampelomyces quisqualis on powdery
mildew fungi on vegetable plants (Fischer, H. und Philipp, W.-D.)

Flir den versuchsweisen Einsatz des Hyperparasiten Ampelomyces quisqualis zur Bekamp
fung von Echtem Mehltau an Hausgurken wurden folgende Grundregeln erarbeitet: 

a. Mit dem ersten Auftreten des Gurkenmehltaus sind die Pflanzen mit einer Suspension
des Hyperparasiten (106 Konidien/ml) tropfnaB zu spritzen.

b. Nach der lnokulation ist flir eine Blattfeuchteperiode von 24 Stunden zu sorgen.

c. Wii.hrend der Kulturzeit muB die Luftfeuchtigkeit so hoch wie moglich gehalten wer
den.

d. Temperaturen tiber 30° C sind zu vermeiden.

e. Wird eine chemische Bekiimpfung notwendig, so ist ein den Hyperparasiten schonendes
Fungizid (z. B. Pyrazophos) einzusetzen.

Erste Versuche unter Praxisbedingungen an Hausgurken, bei denen Ampelomyces mehr
mals im Abstand von 4-7 Tagen ausgebracht wurde, haben gezeigt, daB dem Hyperparasi
ten die Eindammung der Mehltauausbreitung nur gelingt, wenn die Luftfeuchtigkeit ex
trem hoch gehalten werden kann. Unter flir den Hyperparasiten gtinstigen Bedingungen 
wurde der Mehltaubefall soweit gehemmt, daB eine Ertragsleistung erreicht wurde, die der 
chemisch behandelter Gurkenpflanzen entsprach. Untersuchungen zur wirtschaftlichen 
Schadens�chwelle des Gurkenmehltaus wurden aufgenommen. 

9. Entwicklung von Verfahren des integrierten Pflanzenschutzes zur Bekamp
fung der Mohrenfliege - Development of an integrated system for carrot
fly control (Overbeck, H.)

Die inzwischen abgeschlossenen Forschungsarbeiten haben gezeigt, daB die Hohe des Be
fallsdrucks entscheidend durch die Mortalitat der frtihen Entwicklungsstadien von Psi/a 
rosae beeinfluBt wird. Temperaturen tiber 25° C bewirken eine hohe Sterblichkeit der 
Eier. Auch niedrige Luftfeuchtigkeit, wie sie bei Trockenheit und geringer Bodenbeschat
tung in offenen Bestanden gegeben ist, beeintrachtigt die Embryonalentwicklung. Gun
stigere Entwicklungsbedingungen findet der Schadling daher in den Herbstmonaten. We
gen der temperaturbedingt verzogerten Embryonalentwicklung wird derartiger Befall 
meist erst sehr spat erkannt. Die gunstigeren Befallsbedingungen im Herbst und die ab
klingende Wirksamkeit der Frtihjahrsinsektizideinsatze haben den Spatbefall zu einem zu
nehmenden praktischen Problem werden lassen. 

Nach den Untersuchungen ist eine Verbesserung der lnsektizidwirkung durch eine dem 
Befallsverhalten des Schadlings angepaBte Plazierung der Bodeninsektizide zu erreichen. 

� 

Da auch zwischen den Saatreihen eine nicht unerhebliche Eiablage erfolgt, ist eine Band
behandlung nicht so wirksam wie eine Flachenbehandlung. Einarbeiten (5 cm tief) stei
gert die Wirksamkeit der Insektizide. 
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lnstitut fur Pflanzenschutz im Obstbau in Dossenheim 

Das Institut hat wiederum im Zusammenhang mit dem Erlafi einer Verordnung zur Be
kampfung der Viruskrankheiten im Obstbau, zur Weiterentwicklung der Richtlinie des Ra
tes der EG tiber ,,MaBnahmen zum Schutze gegen das Verbringen von Schadorganismen 
der Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse in die Mitgliedstaaten" sowie zur Feuerbrandver
ordnung zahlreiche, fachliche Stellungnahmen abgegeben. Mit den Pflanzenschutzamtern, 
die Obstvirus-Teststationen unterhalten sowie mit Vertretern der Arbeitsgemeinschaft zur 
Qualitatsforderung der Obstgeholze und des Bundes der Deutschen Baumschulen wurde 
der Erfahrungsaustausch tiber die Kennzeichnung von virusgetesteten und virusfreien 
Obstgeholzen in den Anzuchtbetrieben fortgesetzt. 

In Verbindung mit der Virusverordnung kommt der Versorgung der Baumschulen mit 
virusgetesteten Edelreisern und Unterlagen besondere Bedeutung zu. Mafinahmen der Ge
winnung und Verteilung des virusgetesteten Vermehrungsmaterials <lurch die Teststa
tionen wurden in der Arbeitsgemeinschaft ,,Muttergarten" beraten, for die das Institut die 
Federfohrung tibernommen hat. Ebenso wie in den zurtick.liegenden Jahren ist vom lnsti
tut eine Liste der virusgetesteten Baumschulbestande an Obstunterlagen zusammenge
stellt und an Pflanzenschutzamter, Obstbauinstitute und Fachverbande verteilt worden. 
AuBerdem wurde zur Information der Obstanbauer erstmalig die von den Muttergarten 
ausgegebenen Mengen an virusgetesteten Edelreisern in einer Aufstellung zusammenge
faBt und in mehreren Fachzeitschriften veroffentlicht. 

Fur die Pflanzenschutzamter, die Virus-Teststationen unterhalten, wurde in Zusammenar
beit mit dem lnstitut fur Mikrobiologie, Berlin-Dahlem, ein zweitagiger Kurs in Dossen
heim tiber histologische Diagnoseverfahren zum Nachweis von Mykoplasma-ahnlichen 
Organismen durchgefohrt. 

Fur die Feuerbrand-Versuchsanlagen bei Husum wurde ein groBeres Sortiment von Apfel 
und Birne fur Resistenzversuche angezogen. 

1. Untersuchungen iiber die Triebsucht des Apfels - Studies on apple proli-
feration (Kunze, L.)

In den Apfelanlagen Stidwestdeutschlands verursacht die Triebsucht <lurch Kleinfrlichtig
keit erhebliche wirtschaftliche Verluste. Die Krankheit, die <lurch Mykoplasma-ahnliche 
Erreger hervorgerufen wird, kann sich innerhalb der Obstanlagen ausbreiten. Da eine kura
tive chemische Behandlung erkrankter Baume nicht durchftihrbar ist, sollte geprtift wer
den, in welchem Umfang Baume, die erst im Ertragsalter infiziert werden, nach einigen 
Jahren wieder gesunden konnen. Diese Frage ist for die praktische Beratung der Obstan
bauer von groBer Bedeutung. 

Fur die Untersuchungen wurden bei 60 Baumen der Sorte ,Golden Delicious' der Ertrag 
und die FruchtgroBen ermittelt. Die Baume befinden sich auf dem Versuchsfeld des In
stituts. Sie sind gleichaltrig, aber in verschiedenen Jahren erkrankt. Bei 28 Baumen im 
3. und 4. Jahr der Erkrankung lag 1978 der Ertrag im Dui:chschnitt um 30 % unter dem
Durchschnittsertrag gesunder Baume. Von den 28 Baumen wiesen aber 12 einen ahnli
chen Prozentsatz groiser und kleiner Frtichte auf wie die gesunden. Auch der Ertrag an
A pfeln mit einem Durchmesser von mehr als 70 mm war bei diesen 12 Baumen fast so
hoch wie bei den gesunden Vergleichsbaumen. Die Untersuchungen sollen fortgesetzt wer
den, um beurteilen zu konnen, ob diese Erholung von Dauer ist.
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2. Versuche mit latenten Kernobstviren - Experiments with latent viruses of
pome fruits (Kunze, L., in Zusammenarbeit mit Lesemann, D. E., Institut for Virus
krankheiten der Pflanzen, Braunschweig)

Vor einigen Jahren wurden in einer Apfelanlage an Jungbaumen auf der Unterlage M 4 
starke Wachstumsstorungen beobachtet, die durch ein bisher noch unbekanntes Virus 
ausgeli:ist wurden. Von befallenen Pflanzen konnte jetzt wiederholt ein Virus auf krautige 
Pflanzen tibertragen werden, das bei Chenopodium quinoa Triebstauchung und Epinastie 
und bei Nicotiana clevelandii die Bildung von Ringflecken und Adernaufhellungen verur
sacht. Wie durch Immuno-Elektronenmikroskopie nachgewiesen werden konnte, handelt 
es sich bei dem isolierten Virus um das Stammfurchenvirus des Apfels (apple stem groo
ving virus). Allerdings sind die Symptome des Isolats auf krautigen Wirtspflanzen starker 
als die des typischen Stammfurchenvirus. Durch Rticktibertragung des lsolats von Cheno
podium auf Apfel soll nun gepriift werden, ob es fur die beobachteten, wirtschaftlich be
deutungsvollen Schaden an den Veredlungen auf M 4 verantwortlich ist. 

3. Untersuchungen iiber die Verbreitung des Birnenverfalls (pear decline) in
der Bundesrepublik Deutschland - Investigations on the distribution of
pear decline in the Federal Republic of Germany (Seemilller, E.)

Bei Birne treten schon seit langerer Zeit Verfallserscheinungen auf, als deren Ursache pear 
decline nachgewiesen werden konnte. Um eine Obersicht tiber die Verbreitung der Krank
heit zu bekommen, wurden in den vergangenen J ahren zahlreiche Proben aus mehreren 
Landern der Bundesrepublik mit histologischen Methoden untersucht. Dabei konnte in 
alien Fallen der Birnenverfall festgestellt werden, und zwar in verschiedenen Gebieten von 
Baden-Wtirttemberg, Hessen und Niedersachsen, ferner in Rheinland-Pfalz, Schleswig
Holstein und Hamburg. Auch wenn aus den tibrigen Bundeslandern keine Ergebnisse vor
liegen, kann angenommen werden, d� die Krankheit allgemein verbreitet ist. Von beson
derem Interesse ist das Auftreten in Norddeutschland, da der Birnenverfall bisher als 
Krankheit der warmeren Gebiete angesehen wurde. 

4. EinfluB der Unterlage auf die Schadigung von Birnen <lurch Birnenverfall
(pear decline) - Influence of the rootstock on the effect of pear decline
on pear trees (Kunze, L. und Seemiiller, E.)

In einer Versuchspflanzung mit der Sorte ,Gellerts', die aus 25 Veredlungen auf Birnen
samling und 19 Veredlungen auf Quitte A bestand, zeigten sich im 4. Standjahr (1975) 
erstmals Symptome des Birnenverfalls. Zunachst erkrankten 17 Baume auf Quittenunter
lage und 20 auf Samlingsunterlage. 1976 zeigten auch die restlichen Baume Symptome. 
Von den Baumen auf Samlingsunterlage gingen 8 Baume ein, davon 6 bereits 1975. Die 
Veredlungen auf Quitte A starben dagegen nicht ab. Auch das Triebwachstum wurde bei 
diesen Veredlungen weniger gehemmt als bei den verbliebenen 17 Bliumen auf Slimlings
unterlage. Von den Bliumen auf Quitte A zeigte nur ein Baum eine stlirkere, vortiberge
hende Wuchsdepression, von den 1 7 Baumen auf Slimlingsunterlage wiesen dagegen 5 eine 
permanente und 2 eine vortibergehende starke Wuchsdepression auf. Aus diesen Beobach
tungen kann der Schlu� gezogen werden, da� Bliume auf Samlingsunterlage durch die 
Krankheit wesentlich starker geschlidigt werden als solche auf Quitte. Allerdings blieben 
in dem Versuch auch die weniger geschlidigten Bliume auf beiden Unterlagen schwacher 
im Trieb als vergleichbare Bliume in Anlagen ohne pear decline. 
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5. Untersuchungen von Steinobstviren - Studies on stone fruit viruses
(Kunze, L., in Zusammenarbeit mit Clark, M. F. und Flegg, Caroline L., East Malling
Research Station, Kent, Groflibritannien)

An Sauerkirschen wird seit langerer Zeit eine Virose beobachtet, die <lurch Wuchshem
mung und einige auffiillige Blattsymptome gekennzeichnet ist. Auf diese Virose mufli bei 
der Vermehrung von Jungpflanzen besonders geachtet werden, denn sie kann den Ertrag 
stark reduzieren. Bei Sauerkirschen der Sorte ,Schattenmorelle' im 5. Standjahr, die im 2. 
Standjahr experimentell infiziert warden waren, blieb der Ertrag um 44 % niedriger als bei 
den gesunden Vergleichsbaumen. Die Untersuchung der Virose und ihre genauere ldentifi
zierung ist daher von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung. 

Vor einigen J ahren war von befallenen Baum en ein Virus auf krautige Pflanzen iibertragen 
warden, das als ein besonderer Stamm des prune dwarf virus identifiziert wurde. Jetzt ist 
es gelungen, dieses Virusisolat von krautigen Pflanzen zunachst auf Pfirsich und dann auf 
Sauerkirsche zuriickzuiibertragen. Es ruft auf ,Schattenmorelle' die gleichen Symptome 
hervor, die auf den Ausgangspflanzen der Untersuchung beobachtet wurden. Damit ist 
dieser spezielle Stamm des prune dwarf virus als der Erreger der Erkrankung nachgewiesen 
warden. 

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

Im Verlauf der bisherigen Untersuchungen wurden bei den gepriiften Stammen des Schar
kavirus Veranderungen im Bezug auf ihre Ubertragbarkeit durch Blattlause und ihren 
Wirtspflanzenkreis festgestellt. Die Ubertragungsversuche, die im Berichtsjahr mit der 
Griinen Pfirsichblattlaus Myzus persicae durchgefiihrt wurden, batten sehr unterschiedli
che Ergebnisse. So betrug z. B. die Obertragungsrate beim nekrotischen Stamm 92 %, 
beim Gelbstamm dagegen nur 48 %. Ferner wurde beobachtet, dafli anscheinend auch die 
Jahreszeit und das Alter der lnfektionsquelle einen Einflufli auf den tlbertragungserfolg 
ausiiben. Die besten Ergebnisse wurden im April und Mai erzielt. Die Untersuchungen zei
gen, dafli es sich bei dem Scharkavirus um einen Krankheitserreger mit einer groBen biolo
gischen Variabilitat handelt. Dieser Umstand erschwert nicht nur die Charakterisierung 
der Virusstamme, sondern auch die Beurteilung der epidemiologischen Situation in einem 
bestimmten Gebiet, zumal Stamme mit unterschiedlichen Eigenschaften innerhalb einer 
Anlage auftreten konnen. 

7. Versuche zur Bekampfung der Scharkakrankheit der Pflaume in Obstanla
gen - Experiments to control the sharka disease in orchards (Krczal, H., Kun
ze, L. in Zusammenarbeit mit Kock, Th., Pflanzenschutzamt, Freiburg)

Die Scharkakrankheit stellt eine ernste Gefahr for den Steinobstbau dar, well sie schwere 
Ernteverluste verursacht und <lurch Blattlause von befallenen Anlagen in gesunde ver
schleppt wird. Seit einigen Jahren tritt die Virose auch in Mittelbaden auf, dem groBten 
Anbaugebiet der Zwetsche in Deutschland. Es wird deshalb untersucht, ob eine wirksame 
Bekampfung der Scharka in Erwerbsanlagen moglich ist. Seit 1974 werden in einer Anlage 
mit hohem Ausgangsbefall zur Beseitigung der Infektionsquellen jeden Herbst alle Baume 
mit Scharkasymptomen gerodet und an ihre Stelle gesunde gepflanzt. Die Bekampfung 
der Vektoren erfolgt im Friihjahr und Herbst <lurch Insektizidbehandlungen. Bei den 
Blattlauskontrollen in diesem Friihjahr wurde ein.sehr schwacher Befall <lurch die Kleine 

H 32 



Pflaurnenblattlaus Brachycaudus helichrysi festgestellt. Die Dberprtifung der Baurne auf 
eine Scharkainfektion fiihrte 1978 zurn Nachweis der Krankheit in zwei Fallen. Hierbei 
handelte es sich ebenso wie bei den Krankheitsfallen 1975 und 1977 urn Baurne, die 
schon vor Versuchsbeginn in der Anlage standen. Offenbar kann die Inkubationszeit der 
Scharka bei alteren Baurnen rnehrere Jahre betragen. Die Befallsfreiheit der nachgepflanz
ten Baurne spricht daftir, da6 durch die Rodungen und die Bekarnpfung der Vektoren eine 
natiirliche Ausbreitung der Scharka wahrend der Dauer des Versuches verhindert wurde. 

8. Untersuchungen iiber Viruskrankheiten der Erdbeere - Investigations on
strawberry virus diseases (Krczal, H.)

Das strawberry mild yellow edge virus verursacht in Mischinfektion rnit anderen Erdbeer
viren Ernteverluste bis zu 75 %. Als Vbertrager des Virus sind rnehrere Blattlausarten der 
Gattung Chaetosiphon bekannt. Bei uns wurde der Erreger etstrnals 1974, wahrscheinlich 
nach einer Einschleppung rnit infiziertern Pflanzgut, nachgewiesen. Seitdern wurden irn
rner wieder Befallsherde irn Verbreitungsgebiet der Erdbeerblattlaus Ch. fragaefolii festge
stellt. Deshalb wird die Vektorleistung dieses Insektes in Bezug auf das strawberry mild 
yellow edge untersucht. Die Versuche ergaben, da6 auch die Larven und Nymphen 
auBerst aktive Obertrager sind. Aufgrund der guten Vektoreigenschaften aller Entwick
lungsstadien ist die Gefahr fiir die rasche Ausbreitung des Virus besonders grofli, zurnal 
schon wenige Tiere ausreichen, urn eine Pflanze zu infizieren. Von den jeweils nur rnit 
einern Tier besetzten lndikatoren erkrankten 25 %. Bei 5 und 10 Lausen je Pflanze betrug 
die Infektionsrate 55 bzw. 90 %. Die Ergebnisse deuten darauf hin, daB der untersuchte 
Erreger zu einern besonders gut blattlausiibertragbaren Stamm des strawberry yellow edge 
virus gehi:irt. Sie zeigen ferner, da6 die Bekarnpfung der Erdbeerblattlaus und die Verwen
dung von gesundern Pflanzgut wesentliche Voraussetzungen fur einen wirtschaftlichen 
Erdbeeranbau sind. 

9. Untersuchungen zur Eliminierung von Erdbeerviren mit Hilfe der Meri
stemkultur - Investigations to eliminate strawberry viruses by means of
meristeme tip culture (Krczal, H.)

Die Meristernkultur errni:iglicht es, von einern zahlenmiiBig geringen Ausgangsmaterial 
rasch groBe Mengen von Jungpflanzen zu erzeugen, die frei von Pilzkrankheiten und 
Schadlingen sind. Es sollte festgestellt werden, ob die Meristemkultur auch zur Elirninie
rung von Erdbeerviren ausreichend ist oder ob vor der Vermehrung ein Virustest bzw. 
eine Wiirmebehandlung durchgeftihrt werden muB. Daher wurde eine Reihe von Erdbeer
pflanzen mit dern strawberry mottle virus infiziert und rnit Hilfe der Meristernkultur ver
mehrt. Aus bisher noch nicht gekliirten Grunden starb dabei ein GroBteil der von den 
kranken Pflanzen starnmenden Meristeme friihzeitig ab. Die aus dern verbleibenden Mate
rial gezogenen Pflanzen waren frei von strawberry mottle virus. 

lnfektionsversuche zurn Nachweis eines Virusbefalls in einem friihen Stadium der Meri· 
sternkultur ergaben, da6 das strawberry yellow edge virus ebenso wie das strawberry 
mottle virus bereits in den Gewebetuffen festgestellt werden kann. 
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10. Untersuchungen iiber die Resistenz des Apfels gegen Nectria galligena
und Phytophthora cactorum - Experiments on the resistance of apple
varieties to Nectria galligena and Phytophthora cactorum (Schmidle, A und
Krahmer, H.)

Die Erreger des Obstbaurn.krebses N. galligena und der Kragenfaule P. cactorum konnen 
groBe Ausfalle im Obstbau hervorrufen. Der Anbau widerstandsfahiger Sorten stellt eine 
mogliche Alternative zur chemischen Beklimpfung dieser Erreger dar. Voraussetzung ist 
aber, daB die Resistenz bzw. Anfalligkeit der Sorten bekannt ist. Ansi:itze hierzu lieferten 
einji:ihrige Untersuchungen an 14 verschiedenen alteren und neueren Apfelsorten sowie 
am Stammbildner ,Maunzen'. Als Kriterium diente die Ausbreitung der o. a. Pilze in der 
Rinde. Pro Sorte wurden 8 bis 10 einjahrige Veredlungen untersucht. ,Cox Orange', 
,Idared', ,Orangenburg' und ,Maigold' waren fur beide Erreger stark anfallig, ,Maunzen' 
zeigte sich relativ resistent. Flir N. galligena erwies sich ,Alkmene' sehr anfallig. ,Granny 
Smith' und ,Mutsu' waren ebenso resistent gegen P. cactorum wie ,Maunzen'. ,Discovery' 
und ,McIntosh' wurden von diesem Pilz dagegen stark befallen. 

11. Anatomisch-histologische Untersuchungen iiber die Infektionswege von
Nectria galligena und iiber die Ausbreitung des Erregers im Apfel in Ab
hangigkeit von klimatischen Bedingungen - Anatomic-histological inve
stigations on the ingress and establishment of N. gallingena in apples in
dependence of climatic conditions (Kri:ihmer, H.)

Ziel der Untersuchungen ist, Angaben tiber Infektion des Pilzes und seine Ausbreitung in 
der Rinde in Abhi:ingigkeit von Witterungsbedingungen zu erhalten. Moglicherweise lassen 
sich <lurch einen Warndienst Fungizidspritzungen einsparen. Temperaturversuche ergaben, 
daB die Ansatzstellen der Fruchtstiele und Blatter an den Zweigen (,,Frucht- und Blatt
narben") noch mehrere Wochen nach der Ernte bzw. dem Blattfall infiziert werden kon
nen, wenn die Temperaturen unter 8° C liegen. Unter diesen Bedingungen wird in den 
genannten Eintrittspforten kein Periderm mehr ausgebildet, sondern nur noch Lignin, 
das keine wirksame Barriere gegen den Pilz darstellt, ebensowenig wie Gummi in den Ge
fiilien. Bei 15° C und 98 % rel. Luftfeuchte breiten sich die Nekrosen sehr viel schneller 
aus als bei 15° C und 40 %. Das Myzelwachstum ist bei hoheren Temperaturen in vitro 
rascher; in der Wirtspflanze setzt jedoch die Peridermbildung bei hoheren Temperaturen 
viel schneller ein. Das Optimum der Ausdehnung der Nekrosen liegt etwa zwischen 14 
und 26° C. Signifikante Unterschiede ergaben sich in diesem Bereich nicht. 

Die Ergebnisse sprechen daftir, daB bei tiefen Temperaturen im Herbst eine groBere Zahl 
von ,,Blattfallspritzungen" durchgefiihrt werden mtissen als bei Temperaturen tiber 15° C 
und niederen Feuchtewerten. 

12. Untersuchungen iiber den EinfluB von Temperatur und Feuchtigkeit auf
die Infektion <lurch Pseudomonas-Arten bei Sauerkirschen - Studies on
the influence of temperature and humidity on the infection by Pseudo
monas species on sour cherries (Schmidle, A., in Zusammenarbeit mit Zeller, W., 
Institut flir Pflanzenschutz in Ackerbau und Grtinland, AuBenstelle Kitzeberg)

Ps. syringae verursacht starke Schliden an Steinobst. Bei Beobachtungen in Birnen- und 
Sauerkirschanlagen in Stiddeutschland wurde festgestellt, daB nach Splitfrosten und naB
kaltem Wetter starkere Schliden <lurch Pseudomonas syringae auftreten. Infektionsversu-
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che mit dem Bakterium an Sauerkirsche im Phytotron ergaben, da1l, Temperaturen zwi
schen - 0,5 bis - 2° C bei einer rel. Luftfeuchte von 100 % eine hochsignifikante Zunah
me in der Symptomentwicklung auf den Blattern nach sich brachte, gegeniiber Tempera
turen iiber 0° C. Voraussetzung fiir diese Symptomentwicklung war allerdings, dafl, die 
Pflanzen anschliefl,end einige Tage bei hoheren Temperaturen (18° C) gehalten wurden. 
Dieser experimentelle Befund bestatigt die mehrjahrigen o. a. Beobachtungen und gibt 
wichtige Hinweise iiber die Infektionsbedingungen des Bakteriums. 

13. Toxizitat des Toxins Syringomycin fiir isolierte Blattzellen und intakte
Blatter von Sauerkirsche - Toxicity of the toxin syringomycin to isola
ted leaf cells and intact leaves of sour cherry (Seemiiller, E.)

Zwischen der Pathogenitat von Pseudomonas syringae an Sauerkirschen und der Produk
tion des Toxins Syringomycin (SR) durch das Bakterium in vitro besteht eine enge Korre
lation. Da das Toxin in den Blattern offenbar nur in geringen Mengen vorkommt, wurde 
gepriift, ob es auch bereits in niedrigen Konzentrationen wirksam ist. Bei der Verwendung 
von isolierten Blattzellen zeigte sich, da1l, bei einer Konzentration von 300 Einheiten/rnl 
alle Zellen innerhalb einer Stunde absterben und bei 100 Einheiten 98-99 % innerhalb 
von 2 Stunden. 20 und 10 Einheiten reduzierten die Zahl der lebenden Zellen betrachtlich 
und sogar 1 Einheit zeigte eine Wirkung bis zum Ende der Inkubationszeit von 4 Tagen. 
Auch bei der Infiltration von intakten Blattern erwies sich SR als stark toxisch. Die Nach
weisgrenze der Wirksarnkeit lag mit 10 Einheiten allerdings etwas hoher als bei Zellen. 
Trotz der Toxizitat scheint SR kein ausschlaggebender Faktor fur die Spezifitat des Erre
gers zum Befall bestimmter Sorten zu sein, da anfallige und resistente Sorten gegeniiber 
dem Toxin gleich reagierten. 

14. Untersuchungen iiber Leucostoma-Arten an Steinobst - Investigations
with Leucostoma species on stone fruit (Schmidle, A. und Schulz, Uta)

Das Eindringen von L.-Arten durch Blattnarben und Schnittwunden bei Pfirsich und SOO
kirsche konnte bei prophylaktischem Einsatz mit Carbendazim, Benomyl, Thiophanat
methyl und Thiabendazol verhindert werden. Bei kurativem Einsatz der Fungizide wurde 
ein voller Bekampfungserfolg nur einen Tag nach der Infektion und nur mit Carbenda
zim + Pyracarbolid sowie Benomyl erreicht. 

Fiir eine biologische Bekampfung sowohl im Gewachshaus als auch im Freiland an SOOkir
sche, Pfirsich und Pflaume sind folgende Antagonisten eingesetzt worden: Bacillus subtilis, 
Trichoderma viride, 'Jr. harzianum, 'Jr. koningii, Peniophora gigantea, Coniothyrium oliva
ceum und Leptographium lundbergii. Ihre Wirkung bei prophylaktischem Einsatz war 
mehr oder weniger stark abhangig vom Zeitpunkt der nachfolgenden Leucostoma-Infek
tionen. Die Sporen der Antagonisten benotigen einen Zeitraum von etwa 4 Tagen, um auf 
der Wundflache auszukeimen und diese zu besiedeln, dann erst tritt die volle Hemmwir
kung gegen Leucostoma ein. Die Effektivitat der Antagonisten schwankte zwischen 50 
und 100 %. Ein kurativer Einsatz blieb wirkungslos. 

Die Ausbreitung der Krankheitserreger in den Anlagen ist abhangig von der Luftfeuchte 
und in geringerem Ma1lie von der Temperatur. Fiir den Sporenausstofl, sind 100 % rel. Luft
feuchte erforderlich. Die Verbreitung der Sporen geschieht passiv durch ablaufendes 
Regenwasser oder durch Tiere. Windverbreitung ist weitgehend auszuschlieflien. 

Bei Untersuchungen iiber den Gesamtphenolgehalt in gesunder Rinde einiger SOOkirschen
sorten konnte keine Korrelation zu ihrer sortenspezifischen Pilzanfalligkeit gefunden wer
den. 
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15. Abbau von Suberin <lurch verschiedene Pilze in vitro - In vitro-degrada-
tion of suberin by some fungi (Seemilller, E.)

Das Periderm ist das AbschluBgewebe von Pflanzen mit sekundiirem Dickenwachstum und 
spielt bei holzigen Obstgewiichsen eine groBe Rolle als Eindringungsbarriere gegen holz
und rindenzerstorende Pilze. Verantwortlich fur diese Resistenzeigenschaften ist das 
Suberin. Die -Oberwindung von Peridermen durch phytopathogene Pilze ist nur wenig er
forscht. Es wurden daher verschiedene Pilze, von denen bekannt war, daB sie sich im Peri
derm ausbreiten oder das mit dem Suberin nahe verwandte Cutin angreifen konnen, auf 
ihre Fiihigkeit geprtift, Suberin abzubauen. Zu diesem Zweck wurden sie auf feingemahle
nem Periderm von Himbeerruten kultiviert. Nach einer Inkubationszeit von 2 Monaten 
wurden die Suberinbestandteile gaschromatographisch analysiert. Dabei zeigte sich, daB 
Fornes annosus 35 %,Fusarium solani pisi 60 %,Nectria galligena 67 % und Leptosphaeria 
coniothyrium 77 % des vorhandenen Suberins abgebaut hatten. 

16. Auftreten von Xanthomonas juglandis und Marssonina juglandis an Wal
niissen in Siidbaden -· Occurence of X. juglandis and M. juglandis in
Southwestern Germany (Seemilller, E., in Zusammenarbeit mit Kock, Th., Pflan
zenschutzamt Freiburg)

Der WalnuBanbau hat in Stidbaden injtingerer Zeit eine Ausweitung erfahren. Seit einigen 
Jahren treten in zunehmendem AusmaB Schiiden an Trieben und Frtichten auf, die die 
Rentabilitiit des Anbaus in Frage stellen. Als Ursache dieser Schiiden konnten X. juglandis 
und M. juglandis nachgewiesen werden. Von den beiden Erregern scheint dem Bakterium 
vor allem wegen der verursachten Fruchtschiiden die groBere Bedeutung zuzukommen. 

17. Ober den EinfluB einer Bekampfung des Apfelwicklers mit Granulose
virus auf Apfelschalenwickler und anderer Schadarthropoden - Effect of
codling moth control with granulosis virus on apple leaf rollers and other
apple pests (Dickier, E., in Zusammenarbeit mit Huber, J., Institut fur biologische
Schiidlingsbekiimpfung, Darmstadt)

Das Jahr 1978 war gekennzeichnet durch eine auBergewohnlich geringe Befallsdichte des 
Apfelwicklers. Das naBkalte Sommerwetter ftihrte zu einer hohen Ei- und Larvenmortali
tiit der ersten Generation und somit auch zu einer schwachen zweiten Generation. Auch 
unter diesen Bedingungen zeigte das Granulosevirus eine gute Wirkung gegen Laspeyresia 
pomonella L. Wie in den Vorjahren wurden auch 1978 auf dem Versuchsfeld in Dossen
heim von Parzellen, die mit Granulosevirus gegen den Apfelwickler behandelt worden 
waren, signifikant hohere Schiiden durch Apfelschalenwickler ermittelt als von Parzellen 
mit chemischer Apfelwicklerbekiimpfung. 

Eine erstmals durchgefiihrte biologische Bekiimpfung der Schalenwickler mit Bacillus 
thuringiensis (Dipel) in Kombination mit Granulosevirus gegen den Apfelwickler ftihrte zu 
einer Reduzierung des Schalenwicklerbefalls von 60-70 %. Die nicht voll befriedigende 
Wirkung von B. thuringiensis ist wahrscheinlich zum einen auf die naBkalte Witterung im 
Frtihsommer, zum anderen auf das spate Auftreten der zweiten Schalenwicklergeneration, 
wenige Tage vor der Apfelernte, zurtickzuflihren. 
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18. Pheromonfalle mit lntervallschaltung zur Ermittlung der Flugaktivi
tatsphasen von Schadinsekten - Pheromone trap with a programmable
time-interval apparatus to determine the diel flight periodicity of pests
(Dickler, E.)

Es wurde eine Pheromonfalle konstruiert, die es ermoglicht, die tageszeitlichen Flugakti
vitatsphasen der Mannchen von Schadinsekten im Freiland zu ermitteln. Das Gerat besteht 
im wesentlichen aus einer horizontal angebrachten Aluminiumscheibe von 60 cm Durch
messer, die in 26 Segmente eingeteilt und mit Raupenleim bestrichen ist. Durch ein Ge
wicht angetrieben, dreht sich die Fangflache in einem geschlossenen Gehause unter einer, 
nach unten offenen, Rohre von 25 cm Lange und 10 cm Durchmesser, in der eine Phero
monkapsel eingehangt ist. Die angelockten Mannchen fliegen in die Rohre und gelarigen 
zwangslaufig auf die beleimte Fangflache. Diese dreht sich stufenweise in Zeitintervallen 
jeweils um ein Segment weiter. Die Intervalle sind durch ein offenes Programmzeitwerk 
wiihlbar von 1 min. bis 24 Stunden, wobei jeder Fangzeitraum unabhangig von der Dauer 
des vorausgegangenen programmiert werden kann. Der besondere Vorteil des Gerates liegt 
in der Netzunabhangigkeit und der beliebigen Programmwahl der Fangzeiten. 

19. Untersuchungen zur tageszeitlichen Flugaktivitat von Enarmonia formo
sana Scop. und Synanthedon myopaeformis Brkh. - Diel flight periodi
city of Enarmonia formosana Scop. and Synanthedon myopaeformis
Brkh. (Dickier, E.)

Die Anwendung biologischer und integrierter MaJlinahmen zur Regulierung von Schaderre
gerpopulationen setzt die genaue Kenntnis der Biologie und Okologie der Arten voraus. 
So ist eine Aussage i.iber den EinfluB abiotischer Faktoren, die z. T. durch KulturmaJlinah
men beeinfluBbar sind, auf den Populationsverlauf erst dann moglich, wenn die Aktivitiits
phasen einer Art bekannt sind. Mit dem unter 18. beschriebenen Gerat wurden die tages
zeitlichen Flugaktivitiitsphasen von zwei, im Obstbau am Rinde schadlichen, Lepidopte
ren-Arten ermittelt. 

Die Mannchen des Rindenwicklers E. formosana flogen bevorzugt nach Sonnenaufgang, 
abhangig von der Jahreszeit, zwischen 4.30 und 6.30 Uhr. S. myopaeformis, als tagfliegen
de Sesie bekannt, schwarmte hingegen i.iberwiegend in den spaten Vormittagsstunden, wit
terungsabhangig zwischen 10 und 12 Uhr. Bei ungi.instiger Witterung fanden vereinzelt 
auch Fliige am Nachmittag statt. 

20. Untersuchungen zur Verbreitung d!:!r Pfirsichmotte, Anarsia lineatella
Zell. in der Bundesrepublik Deutschland - Geographical distribution of
the peach twig borer, Anarsia lineatella Zell., in the Federal Republic of
Germany (Dickler, E.)

Der Quarantiineschadling A. lineatella konnte 1977 erstmals in exponierter Weinberglage 
bei Dossenheim mit einer Pheromonfalle nachgewiesen und in groBer Zahl gefangen wer
den. 1978 wurden, in Zusammenarbeit mit dem Pflanzenschutzdienst, in den wichtigsten 
Obstbaugebieten, in denen der Pfirsich noch vertreten ist, Fallen mit synthetischen Phero
monen von A. lineatella ausgebracht. Die Auswertung der Fange ergab, daB die Pfirsich
motte i.iber die Rheinebene hinaus allgemein verbreitet ist. An 13 von insgesamt 14 Stand
orten wurde diese Gelechiiden-Art nachgewiesen, wobei im Raum Wi.irzburg mit 679 Fal
tern pro Falle die hochste Dichte ermittelt werden konnte. Nur gelegentlich wurden an 
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Steinobst, und in Baumschulen auch an Kernobst, Befallssymptome an Trieben festge
stellt. Fruchtbefall wurde bisher nicht beobachtet, soda.6 die wirtschaftliche Bedeutung 
als sehr gering einzustufen ist. 

21. Versuche zur Bekampfung der J ohannisbeergallmilbe Cecidophyopsis
ribis - Experiments to control the black currant gall mite Cecidophyop
sis ribis (Krczal, H.)

Die Johannisbeergallmilbe zahlt zu den gefahrlichsten Schadlingen der Schwarzen Johan
nisbeere. Sie verursacht durch ihre Saugtatigkeit die ,,Rundknospenkrankheit" und ist 
auch Obertrager der Brennesselblattrigkeit. Beide Krankheiten, die den Ertrag der befalle
nen Busche bis zur Unwirtschaftlichkeit herabsetzen, breiten sich in zunehmendem MaS 
aus, weil die Milbe z. Z. nicht ausreichend bekampft werden kann. Endosulfan ist wegen 
der bei der Schwarzen Johannisbeere auf 60 Tage verlangerten Wartezeit nicht mehr unein
geschrankt verwendbar. Beim Netzschwefel besteht die Gefahr, da.6 er in den notwendi
gen Aufwandmengen phytotoxische Schaden verursacht. Deshalb wurden verschiedene 
Praparate auf ihre Wirksamkeit gegen die Johannisbeergallmilbe gepriift. Mit dem Wirk
stoff Amitraz wurden dabei Ergebnisse erzielt, die denen von Endosulfan gleichwertig 
waren. Nach einer dreimaligen Behandlung wurde der Prozentsatz der befallenen Knospen 
von 35,5 bei der Kontrolle auf 4,5 bzw. 4,4 % gesenkt. Das Riickstandsverhalten von Ami
traz mu� noch geklart werden. 

lnstitut fur Pflanzenschutz im Weinbau 

Im Berichtsjahr wurden au�er den nachfolgend aufgefohrten Arbeiten folgende Beobach
tungen, Untersuchungen und Versuche durchgeflihrt: 

Phanologie der Rebenentwicklung; Auftreten von Schadigungen (nichtparasitarer Ursa
che), Krankheiten (Viren, Mykoplasmen, Bakterien und Pilzen) und Schadlingen (Milben, 
lnsekten und Wirbeltieren); Labormethoden zur ldentifizierung rollkranhr Reben in Zu
sammenarbeit mit dem Institut for Pflanzenkrankheiten der Universitat Bonn; Selektion 
von Reben nach den Kriterien der U.S. Quarantanebestimmungen zum Zwecke der Anla
ge von Klonen- und Sorten-Vergleichsversuchen in Zusarnmenarbeit mit der Universitat 
Ohio, USA; Virologische Stichprobentests an Pfropfreben in Rebschulen in Zusammenar
beit mit der Landwirtschaftskammer (Rebenanerkennung) Koblenz; Mehrfachinfektion 
von Reben <lurch Kombinationspfropfungen im Rahmen der Untersuchungen iiber Anti
viralfaktoren in Zusarnmenarbeit mit dem Institut for Pflanzenkrankheiten der Universitat 
Bonn; Eliminierung der Rollkrankheit aus Reben-Triebspitzen <lurch schnelles Wachstum 
von rollkranken Indikatorreben; Taxonomie, Pathogenitat und Bekampfung der an 
Fruchtruten der Weinrebe vorkommenden Pilze; Optimale Terminierung des Einsatzes 
von Botrytiziden bei herkommlicher Applikation sowie bei Einsatz von Hubschraubern; 
Amtliche Priifung von Fungiziden, Akariziden, Insektiziden, Herbiziden und Wachstums
reglern im Rahmen des Zulassungsverfahrens. 
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1. Untersuchungen iiber den Nahrstoffhaushalt von Weinbergsboden unter
besonderer Beriicksichtigung der Auswaschung von Nitrat, Sulfat, Phos
phat, Chlorid, Fluorid und Borat sowie der wichtigsten Nahrstoffkationen
- Investigations on nutrients in vineyard soils, with special consideration
of leaching of S04, P04, Cl, F, B and the most important nutrient cations 
(Gartel, W.) 

Um die Fluktuationen des Gehaltes der anorganischen Anionen und Kationen im Mosel
wasser an einem bestimmten Standort verfolgen zu konnen, werden seit 1973 an der 
Bernkasteler Moselbriicke an allen Werktagen Wasserproben entnommen. Die N03-Gehal
te schwankten 1977 in 243 Proben zwischen O und 51 (� 21,6}mg/l. Es ist bemerkens
wert, daB die Nitratgehalte bis etwa Mitte Mai stark abfielen, um im Juni-September dem 
Maximum zuzustreben. Dieser Anstieg konnte <lurch Zufltisse aus den Weinbergen zustan
de gekommen sein. Seit 1974 wird eine standige Abnahme des Nitratgehaltes im Mosel
wasser festgestellt, was in erster Linie auf die Empfehlungen der Beratungsstellen zur ma
Bigen N-Anwendung zuriickzuftihren ist. Um zu priifen, in welchem MaBe durch den Zu
fluB aus Bachen, Kanalen und sonstigen Rinnsalen, die Siedlungen oder Weinbauflachen 
passieren, eine Anreicherung des Moselwassers mit Anionen und Kationen stattfindet, 
wurden Wasserproben jeweils oberhalb und unterhalb samtlicher Orte an beiden FluB
ufern und aus allen Gewassern, die in die Mosel einmiinden, entnommen. Die Nitratge
halte im Wasser der Mosel und der Nebenfliisse, die im April 1977 entnommen worden 
sind, schwankten zwischen 2 und 272 mg/1 N03 . Der � der 321 Proben betragt 31,4 mg/I 
N03. Die meisten Werte liegen zwischen 20 und 28 mg/I N03 (51 %). An 15 Stellen wur
den Werte iiber 100 mg/1 N0 3 gefunden: darunter lagen 4 i.iber 200 mg/1. Auch bei dieser 
Entnahme stammten die nitratreichsten Proben aus Bachen, die in die Mosel miinden. Bei 
den 5 Entnahmen zwischen 1975 und 1977 sind von insgesamt 317 Entnahmestellen 36 
festgestellt worden, deren Wasser mehr als 100 mg/1 N03 enthielt; 17 Entnahmestellen 
fielen nur einmal auf, 8 zweimal, 5 dreimal, eine viermal und 5 bei allen fiinf Entnahmen. 
Daraus geht hervor, daB bei einigen Entnahmestellen eine standige Kontamination der 
Rinnsale,_ wahrscheinlich durch Siedlungsabwasser oder durch Verfrachtung aus landwirt
schaftlich genutzten Flachen, insbesondere Rebanlagen, vorliegt. 

An der Bemkasteler Briicke schwankte der Amonen- und Kationengehalt 1977 in mg/1 
(� in Klammern) wie folgt: S04 54-148 (96), P20 5 0,4-6,2 (1,7), K 7-19 (11), Ca 50-
146 (107), Mg 10-24 (18), Na 13-201 (85), Cl 30-455 (226), F 0,08-0,43 (0,24), 
B 0,068-0,341 (0,188), Zn 0,03-0,8 (0,1), Mn 0,028-0,579 (0,104), pH 4,94-8,11 
(7,37). Die entsprechenden Werte fi.ir 321 Entnahmestellen entlang der Mosel im April 
1977: S04 20-288 (78), P205 0,1-112,7 (1,6), K 1-144 (9), Ca 12-121 (63); Mg 6-
98 (18), Na 5-214 (41), Cl 5-305 (105), F 0,06-0,47 (0,20), B 0,021-2,724 (0,162), 
Zn 0,00-0,63 (0,07), Mn 0,004-3,000 (0,127), pH 6,9-9,75 (7,67). 

Um eine Vorstellung i.iber die Verfrachtung des Nitrats in Boden im Laufe eines Jahres zu 
gewinnen, wurden wochentlich Proben bis zu 100 cm Tiefe entnommen. Sowohl beim 
reinen Schieferboden, als auch beim Terrassenlehm mit Schieferauflage und schlieBlich 
beim reinen Terrassenlehm war gegen den Herbst zu eine deutliche Zunahme des Nitrats 
festzustellen. Da diese Zunahme auch in einer Parzelle, die seit Jahren keine N-Diingung 
erhalten hatte, festzustellen war, muB der NOrAnstieg auf Freisetzung von Nitrat durch 
Mineralisierung organischer Substanz zuri.ickgeftihrt werden. Etwa ab Oktober fallt das 
extrahierbare Nitrat auf Lehmboden allmahlich ab, wahrscheinlich teils durch Entzug 
durch die Rebe und Unkrauter, teils durch Auswaschung. In Schieferboden in Hanglage 
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halt dagegen die Anreicherung bis Ende des J alues an, offensichtlich weil die Mineralisie
rung in den sich nur langsamer abktihlenden Boden weiter geht. 

Die Untersuchungen iiber die Moglichkeit einer Beurteilung der Stickstoffreserven im Bo
den mit Hilfe der Bodenanalyse zeigten auch 1977 /78, daB die Werte innerhalb einer Par
zelle und innerhalb relativ kurzer Zeitabstande so erheblich schwanken, da� eine sichere 
Aussage mit konkreten Empfehlungen noch nicht moglich ist. 

Auch 1977 zeigte sich, d� die Stickstoffdiingung den Nitratgehalt des Mostes beeinflu�t. 
Durch Botrytisbefall wird der NOrGehalt des Mostes stark erhoht. 

2. Untersuchungen iiber die Schleimsaure, einem Stoffwechselprodukt der
Botrytis cinerea, beim Parasitieren von Trauben und ihre Metallverbindun
gen beim Auskristallis ieren im Wein - Investigations on mucic acid, a
metabolite of Botrytis cinerea parasiting grapes, and their metallic com
pounds during crystall ization in wine (Gartel, W.)

Moste, die aus Trauben gewonnen werden, die von Botrytis befallen waren, enthalten bis 
zu 2 g/1 Schleim- (Galactar-) saure. Diese entsteht nur wiihrend des Befalls reifender 
Beeren durch den Pilz: die groBtenteils aus Polygalacturonsaure bestehenden Mittellamel
len der Beerenhaut werden durch die von Botrytis erzeugten Enzyme zunachst zu Galac
turonsaure abgebaut und danach teilweise zu Schleimsaure oxydiert. Botrytiskulturen auf 
Traubensaft oder -maische fiihren zu keiner Schleimsiiurebildung. Im Wein verbindet sich 
die Schleimsaure vor allem mit ea++ und bildet das schwerlosliche Ca-Mucat, cl.as in Form 

Abb, 1:: Auskristallisiertes Calziumsalz der Schleimsaure in einem Wein (1957er Graacher Humberg), 
der aus stark von Botrytis befallenem Lesegut gewonnen wurde 
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kristalliner, weilli bis braunlich gefarbter Korner (siehe die Abb.), meist erst auf der Fla
sche ausfallt. Die Analyse dieser, die Marktfahigkeit des Weines beeintrachtigenden Aus
scheidungen verschiedener Herkunft ergab, da£ sie au£er Ca ( 11-17 %) folgende Elemen
te in mg/kg enthalten.: K(l97-868), Na(311-400), Al(8-995), Cu(7-170), Mg(8-
54), Pb (6-45), Fe (2-54), P (0-29), Zn (8-22), Cr (0,0-4,8), Cd (0,12-0,44). Es ist 
nicht geklart, ob diese Elemente mit der Galactarsaure Verbindungen eingehen, oder ob 
sie lediglich an die Kristalle des Ca-Mucats adsorbiert werden. Bemerkenswert ist der rela
tiv hohe Gehalt der Ausscheidungen an Pb, Fe, Zn, Cd und Cr. Diese Elemente stammen, 
wie Untersuchungen zeigten, iiberwiegend aus Pflanzenbehandlungsmitteln. 

3. Aufnahme von Zn, Cu, Pb, Cd, Co, Ni und Cr aus Miill-Klarschlammkom
post-behandelten Boden in die Rebe - Zn-, Cu-, Pb-, Cd-, Co-, Ni- and Cr
uptake from soils treated with dust-sewage-sludge into vines (Mohr, H. D.)

In einer Weinbergsflache bei Bacharach konnte nach etwa 10-jahriger Anwendung von 
Miill-Klarschlammkompost (MKK) eine deutliche Anreicherung von Zn, Cu, Pb, Cd und 
Cr, nicht jedoch von Co und Ni, nachgewiesen werden. Sie war am starksten in 0-20 cm 
Tiefe, jedoch auch in 40-60 cm Tiefe noch festzustellen. Trotz der Schwermetallanrei
cherung im Boden nahm der Gehalt in Blattern, Beeren und Most der Reben jedoch nicht 
ZU. 

In einem Gefail,versuch wurde MKK mit je einem stark sauren und einem schwach alkali
schen Boden gemischt. Die Zn- und Cu-Gehalte in Blattern, Ranken und Holz von Reb
stecklingen waren in beiden Fallen bei MKK-Anwendung erhoht, wobei die Differenz zur 
Kontrolle vielfach signifikant war. Die Cd-Aufnahme dagegen war aus dem sauren Boden 
(Kontrolle) meist signifikant hoher als aus den Boden-MKK-Gemengen. Der Schwerme
tallgehalt in den Reborganen nahm meist folgenderma£en ab: 

Wurzeln � Blatter, Ranken > Holz > Beeren > Most. 
Da bei der Vergarung des Mostes der Schwermetallgehalt nochmals abnimmt, ist das End
produkt Wein extrem arm an Schwermetallen. 
Die Schwermetallaufnahme aus einem kiinstlich mit Metallsalzen kontaminierten Boden
MKK-Gemenge (max. je 1000 ppm Zn, 500 ppm Cu, 100 ppm Cd) in Blatter, Ranken 
und Holz von Rebstecklingen nahm bei Zn und Cu nur geringftigig zu. Der Cd-Gehalt 
stieg gegeniiber unbehandeltem MKK in Blattern von 0,12 auf 0,25 ppm, in den Ranken 
von 0,50 auf 1,3 ppm und im Holz von 0,11 auf 0,81 ppm an. Die bisherigen Untersu
chungen lassen darauf schlieilien, da£ die Schwermetallaufnahme aus MKK in die Rebe 
nur relativ gering ist. 

4. Heilung von Reben-Triebspitzen von NEPO-Viren <lurch schnelles Wachs
tum von Topfrehen - Cure of grape shoot tips from NEPO-viruses by
rapid growth of potted plants (Stellmach, G. in Zusammenarbeit mit Casper, R.,
Institut fiir Viruskrankheiten der Pflanzen, Braunschweig)

Werden mit NEPO-Viren infizierte Reben in der Klimakammer bei 30° C zu schnellem 
Wachstum angeregt, konnen entnommene, unter Spriihregen bewurzelte Triebspitzen vi
rusfrei sein: Sie sind wahrscheinlich einer Virusinfektion aus dem basalen Bereich der 
Mutterpflanze entgangen. Auf diese Weise gewonnene Reben blieben drei Jahre lang 
symptomfrei, der serologische Latex-Test war ohne Befund. Aufgrund vorlaufiger Ergeb
nisse eines empfindlichen Virustests (ELISA) erscheint es zweckma£ig, zumindest bei 
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Ausgangsmaterial, das mit arabis mosaic virus infiziert ist, die Triebspitzen erst nach drei
wochigem ,,Treiben" zu entnehmen. Als besonders schnellwiichsig haben sich Topfreben 
aus Griinstecklingen in vulkanischer Schlacke (Lavalit) erwiesen. 

5. Massen-Virustests in alten Unterlagen-Schnittgarten_ und Vitis-Vinifera
Weinbergen - Mass virus tests in old stock producing plantations and V.
vinifera vineyards (Stellmach, G. in Zusammenarbeit mit Paul, H. L., Institut for
Viruskrankheiten der Pflanzen, Braunschweig)

Aus einem Schnittgarten der Unterlagen-Sorte Sc in Stidfrankreich wurden von 900 Ein
zelstocken Holzproben entnommen und nach Anzucht von Stecklingen auf 8 verschiede
ne Viren mit Hilfe des serologischen Latex-Tests untersucht. Auf jeweils die Halfte des 
Probenmaterials wurde irn Friihjahr ein Rollkrankheitsindikator gepfropft und in die Reb
schule gepflanzt. Dieser gro�e Arbeitsaufwand hatte zum Ziel, das sanitlire Niveau des 
Schnittgartens anzuheben, da die erwiesenerrnai!>en kranken Reben ausgehauen werden sol
len. Der sanierte Schnittgarten soll reblausfeste Unterlagen for einen Gro6versuch mit virus
getesteten Klonen verschiedener Vitis-vinifera-Sorten liefern. Von den 900 Proben trieben 
nur 740 aus, andere stie6en den Pfropfpartner ab. Die Sc ist hinsichtlich Austrieb und Be
wurzelung als unzuverllissig bekannt. Es ist nicht auszuschlieBen, da6 ein Virusbefall hier
flir mitverantwortlich ist. Wie die nicht testbaren Reben irn Schnittgarten zu behandeln 
sind, kann erst nach nochmaliger Probeentnahme entschieden werden. Beirn Ersatz der aus
gehauenen Reben durch neue Pflanzen kann es zu bodenbtirtigen Neuinfektionen kommen. 

Der Versuch macht deutlich, da6 die Virustestung in stehenden Bestlinden sehr aufwendig 
ist und deshalb nur ausnahmsweise praktiziert werden kann. Vorzuziehen ist die Verrneh
rung virus- und leistungsgeprtifter Einzelstocke in entseuchtem Boden, auch wenn sie vie! 
Zeit in Anspruch nimmt. In diesem Sinne wurden von 12 Riesling- und 16 Milller-Thur
gau-Klonen jeweils 3-20 Mutterstocke nach einer Leistungspriifung ausgewlihlt, getestet 
und vermehrt. Sie konnen zu gegebener Zeit an Erhaltungsziichter zur Erzeugung ,,virus
freien Pflanzgutes" abgegeben werden. 

6. Neue Versuche zur Ubertragung von NEPO-Viren auf Reben durch mecha
nische lnokulation - New attempts to transmit NEPO-viruses to grapes by
mechanical inoculation (Stellmach, G. in Zusammenarbeit mit Vetten, H.J., Uni
versitlit Bonn)

Die mechanische Inokulation von Rebenbllittern mit partiell gereinigten NEPO-Viren 
fuhrt gewohnlich zu keiner Infektion. Bei teilweise etiolierten Reben gelingt dies nur ge
legentlich und zwar ausschlieiWch mit dem fanleaf-Virus. Auch andere Behandlungen, die 
die Anfii.lligkeit von Pflanzen gegeniiber Viren erhohen ( totale Dunkelheit, schnelles Ab
trocknen der Blattoberflliche, Oberfllichenapplikation und Infiltration von Puffern, Zu
satz von Poly-L-Ornithin zum Inokulum) bleiben erfolglos. Versuche, Wurzeln zu infizie
ren, schlugen fehl. Es wird vermutet, daB induzierte Antiviralfaktoren hierftir verantwort
lich sein konnen. 

7. Ungewohnlich starker Alternariabefall der Borke einjahrigen Fruchthol
zes - Exceptional heavy attack of the bark of bearing wood by Atternaria
(Glirtel, W.)

Im Winter 1977 /78 fie! in vielen Gemarkungen an alien Rebsorten eine hellgraue Verfar
bung der Borke auf, die die Winzer fur Symptome der Schwarzfleckenkrankheit hielten. 
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Im Bereich der Knospen war ein borstiger schwarzer Pilzrasen zu erkennen. An der Mosel 
waren mindestens 80 % der Ertragsweinberge betroffen. Ahnliche Erscheinungen wurden 
1978 auch in Frankreich, Italien, Griechenland und· Rumanien beobachtet. Unter dem 
Mikroskop zeigte sich ein dichter Besatz mit horstartig angeordneten Konidientragern 
(Sporodochien), an deren Enden sich Alternaria-Dictysporenketten unterschiedlicher Lan
ge befanden. Das Gewebe der Borke war von einem dichten Geflecht pseudoparenchyma
tischer Hyphen durchzogen. Ein Ubergreifen des Pilzes auf die sekundare Rinde oder den 
Holzkbrper wurde nicht beobachtet. Ob Alternaria den Austrieb der Knospen beeinflu13t, 
ist z. Zt. nicht zu iibersehen. 

8. Untersuchungen iiber die Wirksamkeit von Fungiziden gegen Pilze an Re
hen - Investigations on the efficiency of fungicides against fungi on
grapes (Holz, B.)

8.1 Untersuchungen iiber die Wirksamk.eit von Fungiziden gegen Uncinula necator (Oidi
um, Echter Mehltau der Rebe) und Plasmopara viticola (Rebenperonospora) - Effi
ciency of fungicides against powdery mildew (Uncinula necator) and downy mildew 
(Plasmopara viticola) 

Zwei neue organische Fungizide mit den Wirkstoffen Triforine, Triadimefon (Gehalt 2 
und 5 %ig) sowie Fenamirol waren bei vorbeugender Anwendung gegen Oidium wirksa
mer als NetzschwefeL Sei kurativem Einsatz waren Triforine und Fenamirol wirksamer, 
als das schon seit langem zugelassene Karathane. Nach Anwendung von Triforine kam es 
haufig zu starkeren streifenformigen Serostungen an Seeren und an jungen Slattchen ver
einzelt zu Wachstumsanomalien. Fenamirol verursacht vereinzelt Serostungen am Rand 
der Spreite junger Blatter; an Seeren waren dagegen keine Schaden nachzuweisen. Kara
thane verursachte eine Serostung des Stielgeriistes der Traube. Zwei gegen Peronospora 
gepriifte Praparate verursachten infolge ihres Kupferanteils leichte Schaden an Slattern. 

8.2 Die Wirkung von zugelassenen organischen Fungiziden und Kupferpraparaten auf den 
Sotrytisbefall und auf die Rebe - Effectivity of admitted organic and copper fungi
cides for control of Botrytis cinerea on grapes 

Von den im Versuch eingesetzten Fungiziden Ronilan, Rovral, Sumisclex, Euparen, Po
muran, Ortho-Phaltan 50, Orthocid 50, Ortho-Mycodifol, Kupfervitriol-Kalk-Briihe (KKB) 
0,5 und 1 %ig, Cuprasol, Fitoran-Griin, Vitigran cone. zeigten nur die Spezialbotrytizide 
im Weinberg hohe Wirkungsgrade. Euparen, Pomuran, Ortho-Phaltan 50, Orthocid 50 und 
Ortho-Mycodifol lagen in ihrer Wirksamkeit deutlich darunter. Semerkenswert hoch wa
ren die Wirkungsgrade der Kupferpraparate Cuprasol, Fitoran-Griin urid Vitigran cone. bei 
der letzten Bonitur kurz vor der Lese. Zur Bliitezeit war bei Kupferpraparaten keine Wirk
samkeit zu sehen. KKB lie� keinen nennenswerten Botrytisschutz erkennen. Sei Euparen 
traten bisweilen an Seeren, bei Ortho-Mycodifol an jungen Slattern schwache Serostun
gen auf. Cuprasol, Fitoran-Griin und Vitigran cone. verursachten starke Berostungen und 
Nekrosebildungen an Slattern mit verhaltnismaBig friih einsetzender Herbstlaubfarbung. 
Dies flihrte zu geringeren Mostgewichten. Sei Rebstbcken, die mit KKB behandelt warden 
waren, setzte die Herbstverfiirbung spater ein, der Laubfall war verzbgert. Nekrosen am 
Blatt waren auch bei diesem Spritzmittel erkennbar. Die Pflanzenvertraglichkeit der KKB 
erscheint jedoch besser als bei Kupferfertigpraparaten. Das Mostgewicht von Trauben aus 
Parzellen, die mit organischen Fungiziden behandelt wurden, war um 3 bis 7°0e hbher als 
bei einer Sehandlung mit Kupferfertigpraparaten. Parzellen, die mit KKB behandelt wor-
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den waren, ergaben die hochsten Mostgewichte. Die hochsten Ertrage wurden mit Ortho
Phaltan SO, Ronilan, Rovral, Sumisclex, Pomuran und der Kontrollparzelle bei Behand
lungen mit Phytox 80 (Zineb) erzielt. Mit 0,5 %iger KKB war der Ertrag hoher als bei 
1 %iger Anwendung. Deutlich geringere Ertrage wurden aus den Parzellen erhalten, die 
mit Kupferfertigpraparaten behandelt worden waren. 

8.3 Ober einen Fall von Resistenz bei Botrytis cinerea an Reben gegen die neuen Kon
taktbotrytizide Ronilan, Rovral und Sumisclex - About one case of resistance of 
Botrytis cinerea on grapes against the new contact fungicides Ronilan, Rovral and 
Sumisclex for control of Botrytis cinerea 

Ausgehend von der Beobachtung einer ortlich aufgetretenen, starken Schadigung von Ge
scheinen trotz regelmii.Big durchgeftihrten Fungizidapplikationen vor und nach dem Bliite
stadium ergaben Untersuchungen iiber die Wirksamkeit von Fungiziden gegen Botrytis 
cinerea mit Hilfe des Schalendiffusionstestes das Vorliegen einer Resistenz gegen die Spe
zialbotrytizide Ronilan, Rovral und Sumisclex. Die beiden Kontaktfungizide Euparen und 
Pomuran zeigten mit obiger Botrytisherkunft vergleichsweise eine sehr gute Wirksamkeit. 
Der resistente Botrytisstamm war auch gegen die Benzimidazole Benomyl und Cercobin 
M resistent. Eine stichprobenartige Prtifung einer Botrytisherkunft aus einer Versuchs
flache des Instituts, die haufig mit Spezialbotrytiziden behandelt worden ist, lieB iiberein
stimmend mit den guten Ergebnissen der im Herbst durchgeflihrten Freilandbonituren 
auch im Labortest eine gute Wirksamkeit der neuen Praparate erkennen. 

9. Untersuchungen zur Biologie und Bekampfung tierischer Rebschadlinge -
Investigations on biology and control of grape pests (Englert, W. D.)

9 .1 Untersuchungen iiber niitzliche Milben an Reben und deren EintluE auf die Popula
tionsdynamik der Obstbaumspinnmilbe, Panonychus ulmi K. - Investigations on bio
logy of useful mites on grapes and their influence on the population dynamic of fruit 
tree red spider mite (Panonychus ulmi K.) 

Verschiedentlich werden in Versuchen zur Spinnmilbenbekampfung verstarkt Raubrnil
ben der Gattung Typhlodromus beobachtet. In einem Versuch iiber die Nebenwirkung 
von Fungiziden auf P. ulmi entwickelte sich eine starkere Typhlodromus pyri-Population, 
die zu einer deutlichen Dezimierung von P. ulmi fiihrte. In 8 Parzellen, in denen am 13. 
Juni auf 25 Blattern zwischen 29 und 58 Raubmilben festgestellt wurden, war der Spinn
milbenbefall am 29. August weit unter der Schadensschwelle und lag zwischen 0-3 
Spinnmilben auf 25 Blattern. In den Parzellen, in denen am 29. August ein hoher Spinn
milbenbefall (562 bzw. 646 Spinnmilben/25 Blatt) festgestellt wurde, waren am 13. Juni 
gar keine oder nur wenige Raubmilben vorhanden. 

Weitere Untersuchungen sollen den EinfluB der Raubmilben auf die Entwicklung der 
Spinnmilben klaren. Ziel dieser Arbeiten ist es, durch niitzlingsschonende Spritzfolgen 
Akarizidbehandlungen einzusparen. 

9.2 Kontrolle des Flugverlaufs des Einbindigen Traubenwicklers (Eupoecilia ambiguella) 
mit Hilfe von synthetischen Lockstoffen (Pheromonen) - Monitoring the flight of 
the grape moth (Eupoecilia ambiguella) with synthetic pheromones 

An 10 Standorten wurde mit 12 Pheromonfallen der Flugverlauf von E. ambiguella kon
trolliert. Yorn 9.-22. Mai (1. Gen.), wurden je Falle zwischen 15 und 296 oo, insgesamt 
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2518 Falter gefangen. Yorn 27. Juli bis 23. August (2. Gen.) wurden je Falle zwischen 
199 und 748 oo, insgesamt 5566 Falter erbeutet. Im 40 km langen Untersuchungsgebiet 
im Moseltal flogen die meisten Motten der 1. Gen. vom 17. bis 20. Mai, der der 2. Gen. 
vom 31. Juli bis 3. August. In Graach, Krov und Niederemmel wurden beim 2. Flug 748 
bzw. 583 und 544 oo geziihlt; am 15. September lag in unbehandelten Parzellen in nach
ster Nahe der Fallen der Sauerwurmbefall bei 22 %, 19 % und 12 %. 

Ziel der Untersuchungen ist es, zu prtifen, ob mit Hilfe der Pheromonfallen eine Prognose 
der Starke des Heu- und Sauerwurmbefalls erstellt werden kann, um bei voraussichtlich 
schwachem Befall auf den Einsatz von Insektiziden verzichten zu konnen. Au�erdem soil 
der optimale Zeitpunkt der Behandlung besser als bisher bestimmt werden. 

9.3 Methoden zur Freilandpriifung von Insektiziden gegen den Gefurchten Dickmaulrii� 
ler, Brachyrhinus sulcatus F. - A method for testing insecticides against black vine 
weevil (Brachyrhinus sulcatus) in vineyards 

Zur Freilandpri.ifung unter kontrollierten Bedingungen werden quadratische Zinkblech
rahmen mit einer Seitenlange von 150 cm und einer Hohe von 70 cm verwendet. Der Rah
men wird 20-30 cm tief um eine Rebe in den Boden eingelassen, der tiber den Boden ste
hende Rand ist zweimal nach innen gefalzt. Die Rahmeninnenseite wird vor Versuchsbe
ginn mit Talkum eingestaubt. Nun werden in jeden Rahmen 20 adulte B. sulcatus einge
setzt. Vorversuche im Labor zeigten, dafl, die flugunfahigen DickmauhiiBler aus diesen 
Kafigen nicht entweichen. Bei zwei Freilandpri.ifungen mit je 12 Kasten wurden rund 
70 % der eingesetzten Kafer lebend oder tot wiedergefunden. 

Diese Methode erlaubt es, Versuche zur Prtifung von lnsektiziden gegen den Dickmaul
�ler unter kontrollierten Bedingungen auch dann durchzuftihren, wenn geeignete Ver
suchsparzellen im Freiland nicht zur Verftigung stehen. 

9 .4 Der Schwammspinner, Lymantria dispar, an Reben und Versuche, ihn zu bekiimp-
fen - Gypsy moth (Lymantria dispar) on grapes and tests, to control it 

In der Gemarkung Trittenheim wanderten Ende Juni 78 zahlreiche Schwammspinnerrau
pen auf Reben tiber, nachdem sie etwa 10 ha Eichenhecken kahlgefressen hatten. An den 
Reben wurde nur leichter Blattfrafl, festgestellt. In Einzelfallen war der Frail, erheblich, 
bedingt durch die gro�e Zahl der Raupen pro Stock (bis zu 100}. Die Rebe gehort nicht 
zu dem umfangreichen Wirtsspektrum dieses Forstschiidlings. Die Abneigung der Winze
rinnen vor den langhaarigen Raupen und die Beftirchtung, dafl, starke Fraflischaden eintre
ten konnten, ftihrten zu dem Wunsch, Bekampfungen durchzufuhren. In Laborversuchen 
zeigte sich, dafl, bereits beim Verflittern unbehandelter Rebblatter 80 % der Raupen ein
gingen. Fur orientierende Versuche wurde daher Buchenlaub verwendet. Obwohl die Rau
pen schon im 4.-5. Larvenstadium waren, erbrachte das Bacillus-thuringiensis-Priiparat 
Dipel gute Wirkungsgrade. Auch mit Thiodan 35 Spritzpulver, Torak und E 605 forte 
wurden gute Bekampfungserfolge erzielt. 

lnstitut fiir Pflanzenschutz im Zierpflanzenbau in Berlin-Dahlem 

Wie in den Vorjahren waren wiederholt Stellungnahmen zu Fragen der Pflanzenbeschau 
abzugeben. Anlafl, dazu waren Vorschlage zur inhaltlichen Prazisierung und zu ersten An
derungen der am 21. Dezember 1976 verabschiedeten Richtlinie des Rates der Europai
schen Gemeinschaften tiber Maflinahmen zum Schutz gegen das Verbringen van Schador
ganismen der Pflanzen in die Mitgliedsstaaten. Die Vorschriften der Richtlinie gehen in 
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vielen Punkten schon jetzt tiber die praktischen Moglichkeiten der Ptlanzenbeschau hin
aus. Die offensichtliche Tendenz zu einer irnmer weitergehenden Perfektion muB wegen 
der damit verbundenen, sachlich kaum vertretbaren Behinderung des internationalen Wa
renverkehrs mit Sorge betrachtet werden. Fur den Bericht tiber ,,Die wichtigsten Krank
heiten und Schadlinge an Kulturpflanzen in der Bundesrepublik Deutschland irn Anbau
jahr 1977" waren 1400 Einzelmeldungen tiber das Auftreten von Krankheiten und Schad
lingen an Zierpflanzen zu verarbeiten. Dieser in den Jahresberichten des Deutschen Pflan
zenschutzdienstes veroffentlichte Bericht wird seit 1976 von den Fachinstituten der Bio
logischen Bundesanstalt zusammengestellt. Der damit verbundene Arbeitsaufwand ist un
verhaltnism�ig hoch. Deshalb wurden Moglichkeiten zur Vereinfachung der Berichter
stattung untersucht und dem Anstaltskollegium entsprechende Vorschlage unterbreitet. 
In betrachtlichem Umfange waren als Amtshilfe fur Pflanzenschutzamter diagnostische 
Untersuchungen durchzuflihren. Diese Untersuchungen, die nicht vorherzusehen sind und 
deshalb nicht eingeplant werden konnen, erschweren die Abwicklung des Forschungspro
grammes erheblich. Am 30. und 31. Mai 1978 veranstaltete das Institut in Grtinberg/Hes
sen die 6. Arbeitstagung der Fachreferenten for den Zierpflanzenbau. 

1. Untersuchungen tiber die Aetiologie von Zierpflanzenkrankheiten
Studies on the causes of ornamental plant diseases, pests, and disorders

1.1 lnfektionsversuch mit Nectria radicicola an Euphorbia pulcherrima - Test to check 
pathogenicity of Nectria radicicola to Euphorbia pulcherrima (Sauthoff, W .) 

An Euphorbia pulcherrima werden Welke- und Absterbeerscheinungen beobachtet, deren 
Diagnose Schwierigkeiten bereitet. Als Erreger wird gelegentlich Nectria radicicola ge
nannt, was in der Praxis regelm�ig den Einsatz systematischer Fungizide in hohen Auf
wandmengen nach sich zieht. In der Literatur gibt es zum Auftreten von Nectria radici
cola an Euphorbia pulcherrima keine Angaben. Deshalb wurde in einem Infektionsversuch 
geprlift, ob der Pilz an dieser Pflanze pathogen ist. Bewurzelte Stecklinge und ea. 30 cm 
hohe einstielig gezogene Poinsettien wurden in ein mit Reinkulturen verseuchtes Substrat 
gepflanzt. Vorher wurden die Wurzeln stark verletzt; bei den alteren Pflanzen wurden 
au�rdem in Hohe der Erdoberflache die auBeren Rindenschichten an einer Seite des 
Stengels mit einem Messer abgeschabt. Die Pflanzen wurden im Gewachshaus bei 20° C 
unter Langtagbedingungen kultiviert und 12 Wochen lang eingehend beobachtet. Trotz 
der sehr massiven Inokulation waren keinerlei Krankheitserscheinungen festzustellen; die 
inokulierten Pflanzen waren von den Kontrollpflanzen nicht zu unterscheiden, wahrend 
Poinsettien, die zum Vergleich mitPythium inokuliert worden waren, eine starke Wurzel
fiiule und einen fast volligen Wachstumsstillstand erkennen lieBen. Wenn an kranken Poin
settien Nectria radicicola festgestellt wird, bedeutet dies also nicht ohne weiteres, daB da
mit die Krankheitsursache gefunden worden ware. Der Pilz kann nur dann als Krankheits
erreger angesehen werden, wenn seine Pathogenitat nachgewiesen worden ist. 

1.2 Bakteriologische Untersuchungen an Euphorbia pulcherrima - Studies on diseases of 
Euphorbia pulcherrima thought to be caused by bacteria (Sauthoff, W. in Zusammen
arbeit mit Kohn, S., Institut fur Mikrobiologie, Berlin-Dahlem) 

Aus einer welkenden Pflanze von Euphorbia pulcherrima, die gesunde Wurzeln hatte und 
keinerlei Anzeichen einer Stengelbasisfaule erkennen lieB, wurden Bakterien isoliert, die 
in mehrfach wiederholten Infektionsversuchen an unbewurzelten Poinsettienstecklingen 
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stark pathogen waren. Auch Chrysanthemenstecklinge konnten infiziert werden. Der Er
reger wurde noch nicht identifiziert; doch scheint es sich um eine Erwinia zu handeln. In 
einem anderen Falle konnte aus welkenden Poinsettien Corynebacterium isoliert werden, 
so d� Verdacht auf einen Befall durch Corynebacterium poinsettiae bestand, das in den 
USA als Krankheitserreger an Euphorbia pulcherrima beschrieben worden ist. Es gelang 
jedoch bisher nicht, die Pathogenitat der Isolate zweifelsfrei nachzuweisen. 

1.3 Untersuchungen Uber freilebende Gallrnilben an Flieder und Thuja - Studies on 
vagrant eriophyid mites found on lilac and thuja (Kollner, V. in Zusammenarbeit mit 
Marwitz, R,, lnstitut for Mikrobiologie, Berlin-Dahlem und Plate, H.P., Pflanzen
schutzamt Berlin) 

An Flieder und Thuja wurden in Berlin freilebende Gallrnilben gefanden. Die befallenen 
Fliederblatter wurden braun, wahrend an Thuja bisher noch keine eindeutigen Symptome 
beobachtet werden konnten. Freilebende Gallmilben sind an diesen Pflanzen in Deutsch
land noch nicht gemeldet worden. Die Tiere konnten bisher nicht sicher bestimmt wer
den, well die entscheidenden morphologischen Merkmale im Lichtmikroskop nicht ein
deutig zu erkennen waren. Zur Zeit werden die Milben im Rasterelektronenmikroskop 
untersucht. 

1.4 Untersuchungen an Hypoestes phyllostachya - Studies on Hypoestes phyllostachya 
(Sauthoff, W. in Zusammenarbeit mit Heinze, W., Institut fiir Okologie der TU Berlin) 

Hypoestes ist eine seltene Zierpflanze aus der Familie der Acanthaceae. Ihr Zierwert be
ruht auf den rotgesprenkelten Blattern; die Bltiten sind unscheinbar. Der Gartner betrach
tet und behandelt Hypoestes dementsprechend als ,,Blattptlanze'". Die Kultur steht noch 
ganz in den Anfangen. 

Von einem Pflanzenschutzamt wurde Hypoestes mit Verdacht auf Befall durch Viren und 
Mykoplasmen zur Untersuchung eingesandt. Die Pflanzen hatten sehr kleine, namlich nur 
etwa 0,4-1,5 cm lange Blatter, wahrend ,,normale" Blatter von Hypoestes 6-8 cm lang 
sind. Die Blatter eines Blattpaares waren bei den kleinblattrigen Pflanzen jeweils von un
terschiedlicher GroBe; bei ,,normalen'' Pflanzen hingegen sind sie gleich groB. Nach den 
Angaben des betroffenen Gartners sind die kleinblattrigen Pflanzen wertlos. 

Unveroffentlichte Versuche von W. Heinze zeigen, d� die Entwicklung von Hypoestes 
durch die Tageslange beeinfluBt wird. Im Kurztag gehaltene Pflanzen bilden kleinblattri
ge Seitentriebe, an denen Bliiten entstehen. Da die zur Untersuchung eingesandten Pflan
zen mindestens einmal gestutzt warden waren, handelte es sich bei den kleinblattrigen 
Trieben um Seitentriebe, deren Habitus mit hochster Wahrscheinlichkeit durch eine Kurz
tagwirkung zu erklaren ist. Die seit 5 Wochen im 15-Stundentag gehaltenen Pflanzen ha
ben inzwischen neue, rein vegetative Triebe mit gro6en Blattern gebildet. Ob die klein
blattrigen Triebe durch eine Langtagbehandlung veranl�t werden konnen, vegetativ wei
terzuwachsen, ist noch offen. 
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2. EinfluB der Kulturbedingungen auf den Befall von Pelargonien durch
Xanthomonas pelargonii - Influence of growing conditions on geranium
wilt caused by Xanthomonas pelargonii (Sauthoff, W.)

2.1 Einflufl, einer erhohten Nachttemperatur auf den Xanthomonas-Befall - Influence of 
higher night temperature 

Das Temperaturoptimum fiir das Wachstum von Xanthomonas pelargonii in vitro liegt fiir 
die meisten Stamme bei 30° C. In Gewachshauskabinen wurde die Nachttemperatur mit 
Hilfe einer elektrischen Zusatzheizung auf 28°, 30° oder 32° C erhoht. Die Pflanzen einer 
Vergleichsparzelle standen unter praxisiiblichen Bedingungen bei einer Tag- und Nacht
temperatur um 20° C. Die Tagtemperatur war in alien vier Versuchsgliedern annahrend 
gieich. Die erhohte Nachttemperatur hatte keinen Einflufl, auf die Infektionsrate; es wur
den also nicht mehr Pflanzen krank als unter normalen Bedingungen im Gewachshaus. 
Mit veranderten lnokulations- und Bonitierungsmethoden konnte jedoch gezeigt werden, 
da.6 die infizierten Pflanzen bei erhohter Nachttemperatur starker erkrankten als unter 
normalen Gewachshausbedingungen. 

2.2 Einflufl, einer einseitigen Stickstoffdiingung auf den Xanthomonas-Befall - Influence 
of an unbalanced nitrogen supply 

Pelargonien wurden mit steigenden Mengen Calciumnitrat oder Ammoniumsulfat gediingt. 
Die bisher vorliegenden Versuchsergebnisse deuten darauf hin, dafl, niedrige N-Gaben die 
Infektionsrate im Vergleich zu einer praxisiiblichen NPK-Diingung erhohen. Bei hoheren 
N-Gaben ist der Effekt weniger deutlich.

3. Untersuchungen iiber die Biologie und die chemische Bekampfung des Siid
afrikanischen Nelkenwicklers - Studies on biology an chemical control of
the South African carnation tortrix (Kollner, V.)

Nach den Bestimmungen der Pflanzenbeschauverordnung ist es verboten, den Siidafrikani
schen Nelkenwickler, Epichoristodes acerbella Walk., in die Bundesrepublik Deutschland 
einzufiihren. Der Schadling, der in den Gewachshausern deutscher Gartnereien ausgezeich
nete Entwicklungsbedingungen vorfande, wird als gefahrlich angesehen, weil er mit chemi
schen Mitteln bis heute nicht durchgreifend zu bekampfen ist. Dies ergibt sich aus der Le
bensweise der Raupen, die sich schon bald nach dem Schliipfen in die Stengel der Nelke 
einbohren und dort mit keinem der verfiigbaren Insektizide erreicht werden konnen. Ein 
Insektizid, das die Eier des Siidafrikanischen Nelkenwicklers abtotet, wiirde die Bekamp
fungsmoglichkeiten entscheidend verbessern. Deshalb wurde eine grofliere Auswahl zuge
lassener Praparate auf ihre ovizide Wirkung gepriift. 

Die Untersuchungen wurden unter Beachtung besonderer Sicherheitsmaflinahrnen in ei
nem klimatisierten, mit kiinstlicher Beleuchtung ausgestatteten Kellerraum durchgefiihrt. 
Die Versuchspflanzen, in Topfen stehende Nelken, wurden in geschlossenen Kasten gehal
ten; sie wurden unmittelbar nach Abschlufl, jedes Versuches an Ort und Stelle <lurch eine 
Behandlung mit heifl,em Wasserdampf vernichtet. 

Gepriift wurde zunachst die Wirkung von 35 Praparaten auf 7 Tage alte Eier bei einer 
Temperatur von 20° C. Die Anwendungskonzentration war doppelt so hoch wie die hoch
ste im Pflanzenschutzmittelverzeichnis der Biologischen Bundesanstalt angegebene Kon
zentration. Der Spritzbriihe wurde ein Netzmittel (Citowett) zugesetzt. Die Versuchs-
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pflanzen mit den Eigelegen wurden tropfnaB gespritzt. Die meisten Praparate hatten keine 
befriedigende ovizide Wirkung, Nur zwei, namlich Lannate 25-WP und Ultracid 40, er
schienen aussichtsreich. 

Diese beiden Praparate wurden, wiederum bei 20° C, gegen Eier in alien Entwicklungssta
dien geprtift. Lannate in der Anwendungskonzentration 0,3 % totete Eier jeden Alters zu 
100 % ab, wirkte jedoch leicht phytotoxisch. Ultracid 40 in der Anwendungskonzentra
tion 0,2 % erreichte bei 9 Tage alten Eiern einen Wirkungsgrad von 98 %, bei alien jtinge
ren Eiern einen Wirkungsgrad von 100 %. 

Die ovizide Wirkung beider Praparate bei anderen Temperaturen und in anderen Anwen
dungskonzentrationen wird zur Zeit geprtift. 

4. Untersuchungen tiber die Biologie und Bekampfung der WeIBen Fliege
(Trialeurodes vaporariorum Westw.) - Studies on the bionomics and con
trol of greenhouse white fly (Sttiben, Mechthild)

Die WeIBe Fliege gehort zu den haufigsten Gewachshausschadlingen. Sie ist schwer be
kampfbar, weil die sich festsetzenden Larven durch einen Wachsbelag gegen Kontaktin
sektizide geschtitzt sind, und die Tiere in der letzten Phase der Larvalentwicklung keine 
Nahrung aufnehmen, so daB auch systemische Insektizide nicht wirken. In der Praxis 
sucht man diesen Schwierigkeiten durch haufige Spritzungen in sehr enger Folge zu be
gegnen. Durch entwicklungsbiologische Untersuchungen sollen eine gezielte Bekampfung 
der WeiBen Fliege ermoglicht und der Aufwand an chemischen Pflanzenschutzmitteln ver
ringert werden. 

In Versuchen mit Ageratum, Coleus, Edelpelargonien, Fuchsien, Lantanen und Poinset
tien wurde das Wahlverhalten der WeIBen Fliege studiert. Alle diese Pflanzen werden in 
der Praxis regelmaBig und stark befallen. Dennoch waren erhebliche Unterschiede in der 
Attraktivitat festzustellen. Uberraschenderweise zeigte sich, daB die · Zahl der an einer 
Pflanze vorkommenden Imagines und die Zahl der abgelegten Eier nicht immer parallel 
laufen. So wurden Poinsettien zwar dicht besiedelt, aber nur mit relativ wenigen Eiern 
belegt. Bei Coleus waren sowohl die Besiedlungsdichte als auch die Eiablage gering. 

Institut ftir Pflanzenschutz im Forst in Hann. Munden 

Auch in diesem Berichtsjahr wurden vom lnstitut die Arbeiten an einer Neufassung der 
,,Anleitung fur die Pflanzenbeschau" auf der Basis der Richtlinie des Rates der EG tiber 
,,MaBnahmen zum Schutz gegen das Verbringen von Schadorganismen der Pflanzen oder 
Pflanzenerzeugnisse in die Mitgliedstaaten" fortgesetzt. 

Bei der Erprobung und Prtifung von Pflanzenbehandlungsmitteln wurden erstmals Aus
triebverhtitungsmittel bei Laubbaumen getestet. Weiterhin wurden verschiedene systemi
sche Praparate auf ihre Wirksamkeit gegentiber Kiefernschtitte untersucht. Die Prtifung 
von WundverschluBmitteln wurde unter Hinzunahme von 2 weiteren Praparaten unter 
Mitarbeit der Hessischen Forstlichen Versuchsanstalt in Hann. Munden fortgesetzt. 

Schwerpunkte diagnostischer Hilfeleistungen und fachlicher Beratungen, vor allem fur den 
Pflanzenschutzdienst und forstliche Dienststellen, waren im Berichtsjahr Nadelkrankhei
ten, die Hollandische Ulmenkrankheit und das Buchenrindensterben. 

H49 



1. Untersuchungen iiber ein Knospensterben an Sitka- und Blaufichte - Inve-
stigations on die back of buds of Sitka and Blue spruce (Rack, K.)

Bei der Kliirung der Frage nach dem ,,Sitzenbleiben" von Knospen bei Koniferen konnte 
erstmals ein gesicherter Hinweis auf die Ursache des Phiinomens gewonnen werden. So 
haben Vergleiche von Klimadaten mit dem Auftreten von Knospenschaden gezeigt, dalli 
ein deutlicher Zusammenhang zwischen dem Zeitpunkt und der Intensitat von Friihfro
sten und der Haufigkeit von sitzenbleibenden Knospen besteht. 

Aus den Befunden ergeben sich wertvolle Hinweise for die Pflanzenziichtung sowie fiir den 
Verkauf von Weihnachtsbaumen. 

2. Biologische und phanologische Untersuchungen an Sporen von Lophoder
mium pinastri und Naemacyclus niveus - Investigations of the biology and
phenology of spores from Lophodermium pinastri and Naemacyclus
niveus (Rack, K.)

Die Auswertung von Sporenflugdaten mehrerer Jahre hat ergeben, dalli die Sporen der bei
den wichtigsten Nadelpilze der Kiefer zu verschiedenen Zeiten im Jahr entlassen werden. 
Der Hohepunkt des Sporenfluges von Lophodermium pinastri liegt in den Monaten Sep
tember/Oktober; bei Naemacyclus niveus fliegen die meisten Sporen erst im November/ 
Dezember. Die Ergebnisse sind fiir die Ermittlung des giinstigsten Spritztermines hinsicht
lich einer Bekampfung von praktischer Bedeutung. 

In Freilandbeobachtungen sowie in Laboratoriumsuntersuchungen wurde festgestellt, dalli 
beide Pilze die gleiche Kiefernnadel besiedeln konnen. Eine gegenseitige Beeinflussung 
scheint zumindest in der Fruchtkorperbildung nicht zu bestehen. 

3. Unterschiedliche Empfindlichkeit von Lophodermium pinastri-Stammen
gegeniiber Fungiziden � Different sensibility of strains from Lophoder
mium pinastri against fungicides (Rack, K.J

In Laboratoriumsuntersuchungen konnte nachgewiesen werden, dalli Einsporkulturen von 
Lophodermium pinastri in unterschiedlichem Mallie von bestimmten Fungiziden beein
trachtigt werden. Diese Verhaltensweise'trifft auch fur Kulturen zu, die aus ein und der
selben Probe gewonnen werden. 

Die Ergebnisse deuten auf das Vorhandensein unterschiedlich empfindlicher Herkiinfe hin. 

4. Untersuchungen iibtr die Entstehung und Verhiitung von Wundfaulen bei
N adelbaumen - Investigations of the origin and prevention of wound rot
in conifers (Butin, H. und Bonnemann, I.)

Im Rahmen eines DFG-Programmes wurde die Arbeit iiber die Wundfaule bei der Fichte 
fortgesetzt. Untersucht wurden im Berichtsjahr 200 weitere von 4 Versuchsflachen stam
mende Baume. Im zweiten Beobachtungsjahr konnte nach kiinstlicher Rindenverwun
dung ein Anstieg im Auftreten von holzzerstorenden Basidiomyceten festgestellt werden. 
Hierunter befanden sich diesmal neben den schon bekannten Stereum-Arten Sistotrema 
brinkmannii und Corticium evolvens. Nur vereinzelt wurde Fames annosus isoliert. 

Die mit dem Versuch gekoppelte Priifung von Wurn:lverschlullimitteln brachte eine Besta
tigung vorangegangener Beobachtungen, die erhebliche Unterschiede in der Wirksamkeit 
der Mittel hatten erkennen lassen. 
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Im Laboratorium wurde damit begonnen, die gegenseitige Beeinflussung der hiiufigsten 
Wundfauleerreger auf kiinstlichen Nahrboden zu untersuchen. 

5. Ursachen und AusmaB der Stammfaule bei der Douglasie - Agents and
extension of butt rot in douglas fir (Siepmann, R.)

Im Rahmen von Untersuchungen iiber die Entstehung von Stammfauleschiiden bei der 
Douglasie wurde die nattirliche Anwesenheit von Fiiuleerregern im Boden untersucht. 
Hierzu wurden in verschiedenen iilteren Douglasienbestanden gesunde Wurzeln in etwa 
SO cm Entfernung vom Wurzelstock durchtrennt. Nach 1 Jahr konnten aus den am Baum 
verbliebenen Wurzelstiimpfen Coniophora puteana und Odontia bicolor isoliert werden. 

Das Ergebnis zeigt einmal, mit welcher Methode bodenbtirtige Stammfauleerreger in 
Douglasienbestanden nachgewiesen werden konnen. Ftir die Forstnutzung ist weiterhin 
von Bedeutung, daB sowohl Coniophora puteana als auch Odontia bicolor als wichtige 
Fiiuleerreger vom Boden aus iiber Wurzelverletzungen in den Baum eindringen konnen. 

6. Vorkommen und AusmaB von Hallimasch-Stammfaule in Koniferenbestan
den - Presence and extension of butt rot from Armillaria mellea in stands
of conifers (Siepmann, R.)

Ziel der im Berichtsjahr begonnenen Untersuchungen ist es, herauszufinden, ob in Konife
renbestanden mehrere Hallimasch-Klone vorkommen und ob in Bestanden mit starkerem 
Befall mit einer Selektion besonderer Pathotypen zu rechnen ist. Entsprechend der wirt
schaftlichen Bedeutung wurde mit den Untersuchungen in Fichtenbestanden begonnen. 

7. Diagnose und Erforschung einer neuen Rindenkrankheit der Birke - Diag-
nosis and studies on a new bark disease of birch (Butin, H.)

In einem Forstamt von Nordrhein-Westfalen wurde erstmals ftir die Bundesrepublik 
Deutschland an jiingeren Biiumen von Betula maximovicziana der Ascomycet Diaporthe 
alleghaniensis festgestellt, der bisher nur aus den U.S.A. bekannt war. Der Pilz ist der Er
reger einer Rindenkrankheit, die in jiingeren Bestiinden zu erheblichen Ausfallen ftihren 
kann. Da noch nicht bekannt ist, ob der Erreger in gleichem Mail,e auch heimische Betula
Arten befiillt, wurde die fragliche Birkenkultur. unter phytosanitare Kontrol!e genommen. 
Weiterhin wurden Daten iiber die Krankheit gesammelt und kiinstliche lnfektionen an ver
schiedenen Birkenarten durchgefiihrt. Mit den Ergebnissen und einem abschlieBenden Ur
teil liber die Bedeutung dieses neuen Krankheitserregers kann Ende 1979 gerechnet 
werden. 

Institut fiir Unkrautforschung in Braunschweig 

Im Institut laufen Untersuchungen iiber die Biologie, Okologie und die Bekiimpfungsmog
lichkeiten von wirtschaftlich bedeutenden Unkriiutern in Nutzpflanzenbestiinden und in 
der Landespflege. Alle Verfahren der Unkrautbekiimpfung wie auch die Konkurrenzkraft 
der Nutzpflanzen werden in die Untersuchungen einbezogen. Angestrebt wird eine Ab
senkung der Unkrautdichte bis zur Schadschwelle, die unter verschiedenen okologischen 
und produktionstechnischen Bedingungen ermittelt wird. Dabei werden auch die Auswir
kungen des Schadschwellenprinzips innerhalb der Fruchtfolge iiberprlift. Ferner wird die 
Aufnahme von Herbiziden durch die Pflanze und die Wirkungsabhiingigkeit dieser Stoffe 
von iiuSeren Faktoren untersucht. Bei der okotoxikologischen Bewertung von 'pflanzen-
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schutzverfahren steht der EinfluB von Pflanzenbehandlungsmitteln auf die Bodenfrucht
barkeit im Vordergrund. 

Weitere Themen sind der EinfluB von Unkrautern und Herbiziden auf die Qualitat von 
Nutzpflanzen, vor allem in Hinblick auf die Inhaltsstoffe, sowie die Erforschung der Zu
sammenhange zwischen Bodeneigenschaften und Witterung beziiglich Verhalten und Wir
kung von Herbiziden wie z. B. Abbau, Einwaschung, Ad- und Desorption, Persistenz und 
Phytotoxizitat. Die Erarbeitung und Anwendung verschiedener physikalisch-chemischer 
und biologischer Nachweismethoden nehmen dabei einen breiten Raum ein. 

1. Unkrautbiologie und -okologie - Weed biology and ecology

1.1 Ausbreitung der Hiihnerhirse (Echinochloa crus-galli) durch Ausbringung von Fliis
sigmist - Spread of cockspur/bamyardgrass (Echinochloa crus-galli) by application 
of liquid dung (Eggers, Th.) 

In Silage von Maisbestanden, die mit Hiihnerhirse verunkrautet waren, wurden in 10 Pro
ben O ... 8 keimflihige Samen (x = 2,4) pro Liter gefunden. Aus Fliissigmist von solcher 
Silage (23 Proben) keimten durchschnittlich 5,2 Samen/1 (x = 0 ... 14). 

Eine Fliissigmistmenge von 50 mJ/ha als langfristig anwendbare Hochstgabe zugrundege
legt, ergibt in den Fallen der Untersuchung einen Eintrag von ea. 25 keimfahigen Hiilmer-
hirse-Samen/m2 (x = 0 ... 70). Wenn Fliissigmist auch im allgemeinen nach einer tiblichen 
Lagerungszeit von 3 ... 4 Monaten keine oder nur sehr geringe Mengen keimfii.higer Un-
krautsamen enthalt, die for bereits vorkommende Arten bedeutungslos sind, kann die 
Ausbringung von Fliissigmist, der Hiihnerhirse-Samen enthalt, doch in beachtlichem M�e 
zur Ausbreitung der Hiihnerhirse und damit zur Verunkrautung der Acker mit dieser 
Unkrautart ftihren, wie sie in der Praxis als scheinbar unvermittelt eintretend beobachtet 
wird. 

2. Integrierte Unkrautbekampfung - Integrated weed control

2.1 Einflu8 der Unkriiuter auf den Getreideertrag - Influence of weeds upon cereal yield 
(Niemann, P.) 

Nach mehrjahriger Versuchstatigkeit sind einige generelle Aussagen moglich: Unter den 
Standortbedingungen und der Wirtschaftsweise von spezialisierten Ackerbaubetrieben in 
Stid-Ost-Niedersachsen besitzen die Wintergetreidearten eine hohe Konkurrenzkraft gegen
iiber vielen einjahrigen Unkriiutern. So wurden beispielsweise bis zu 20 Acker-Fuchs
schwanzpflanzen/m2 (Alopecurus myosuroides) im Getreidebestand immer toleriert. In 
Einzelfallen sanken die Ertrage auch bei zwei- und dreifach hoheren Dichten nicht ab, 
wenn Acker-Fuchsschwanz dominierendes Leitunkraut war. Treten neben Acker-Fuchs
schwanz weitere Leitunkrauter auf, nimmt die Wahrscheinlichkeit eines Ertragsrtickganges 
zu. Auf leichteren Boden nordlich von Braunschweig konnte bisher in Sommergerste kein 
deutlicher EinfluB von Unkrautern auf den Getreideertrag gefunden werden. 

Von den ertragsbestimmenden Faktoren wird die Anzahl ahrentragender Halme/m2 <lurch 
Unkrautkonkurrenz am starksten negativ beeinfluBt. Die Reduktion erstreckt sich tiber 
die eigentliche Bestockungsphase des Getreides hinaus. Die Kornausbildung (TKG) ist in 
den verunkrauteten Varianten tendenziell verbessert. Allerdings wird dieser Faktor zu
satzlich durch die unterschiedliche Lagerneigung der Getreidebestande beeinfluBt. Die 
Kornfeuchte ist im allgemeinen mit zunehmender Verunkrautung erhoht; inwieweit dies 
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im Einzelfall zum Tragen kommt, hiingt in hohem MaEe von der Witterung wahrend der 
Erntearbeiten ab. Sehr deutlich macht sich ein Anstieg des Schwarzbesatzes (Unkrautsa
men) mit zunehmender Verunkrautung bemerkbar. Dieser Aspekt verdient besondere Be
achtung beim Auftreten von Kletten-Labkraut (Galium aparine).

2.2 Beginn der Konkurrenz zwischen winterannuellen Unkriiutem und Wintergetreide -
Onset of competition between winterannual weeds and winter-cereals (Niemann, P.) 

Je nach dem zeitlichen Beginn der Konkurrenz zwischen Unkrautern und Kulturpflanzen 
sind die BekampfungsmaEnahmen zu terminieren, um den Ertrag zu sichern. Dabei ver
dient eine gezielte Bekiimpfung im Sinne des Schadschwellenprinzips aus okologischen 
und okonomischen Grunden den Vorzug. In der Regel ist ein gezielter Herbizideinsatz nur 
im Rahmen von Nachauflaufanwendungen gegeben. Die diesjahrigen Versuche in Winter
getreide erlauben differenziertere Aussagen hinsichtlich des Konkurrenzbeginns und da
mit for die Moglichkeiten des Schadschwellenprinzips in der Unkrautbekampfung. Die 
Konkurrenz durch Unkrautarten, die eine lange Vegetationszeit haben (z. B. Acker-Fuchs
schwanz und Kletten-Labkraut), beginnt vergleichsweise spat in schwach bis mittel verun
krauteten Wintergetreidebestanden (zu erwartender Ertragsrtickgang ea. 10 %). Mu� dage
gen mit einer Verunkrautung gerechnet werden, die einen Ertragsrtickgang von ea. 20 % 
und mehr bewirkt, ist eine Vorauflautbehandlung zur Ertragssicherung angezeigt, da unter 
diesen Voraussetzungen die Unkrautkonkurrenz vergleichsweise frtih einsetzt. 

2.3 Einfl� der Unkriiuter auf die Emtetechnik - Influence of weeds upon combine-
harvesting (Niemann, P.) 

Eines der leistungsbegrenzenden Organe beim Mahdrescher ist der Schuttler. Um den Ein
flu:6 von Unkrautern auf Arbeitsleistung und -qualitat des Mahdreschers quantifizieren zu 
konnen, wurden daher die am Schuttler auftretenden Kornerverluste gemessen. Mit dan
kenswerter Unterstutzung der DLG-Priifstelle fiir Landmaschinen in Braunschweig-Vol
kenrode erfolgten die ersten Untersuchungen in Winterweizenbestanden. Bei geringem 
Acker-Fuchsschwanzbesatz (bis zu 30 Pflanzen/m2) und einer Arbeitsgeschwindigkeit von 
5 km/h konnten keine Beziehungen zwischen Verunkrautung und Schuttlerverlusten er
mittelt werden. 

2.4 Kurzfristige Prognose des Befalls mit Ungriisem - Shortterm forecasting of grass-
infestation (Niemann, P.) 

Zur Vermeidung von unnotigen prophylaktis<::hen Herbizidbehandlungen gegen Ungraser 
wird seit einigen Jahren der zu erwartende Ungrasbesatz von Flachen durch Keimpflan
zenziihlungen an Bodenproben im Gewachshaus prognostiziert. Das Stichprobenraster 
setzt sich vorerst aus Einheiten von 100 m2 zusammen. Das Verfahren erlaubt eine siche
re ,,Negativprognose" .. Dartiberhinaus konnte im Berichtsjahr erstmals eine quantitative 
Beziehung zwischen dem Acker-Fuchsschwanzauftreten in der Stichprobe und dem Be
satz im Freiland gefunden werden. Diese Beziehung traf allerdings nur for Winterweizen
schlage zu, dagegen nicht fiir Wintergerstenfelder. Dieser Befund weist auf den Einflu:6 
der Witterung wahrend der Keimphase hin. Neben Ungriisern konnen mit dem Stich
probenverfahren einige dikotyle Unkrauter miterfaEt werden, allerdings nicht die heute 
bedeutenden Arten Galium aparine und Veronica hederifolia. Dies hangt mit den abwei
chenden Temperaturansprtichen dieser Arten in der Keimphase zusammen. 
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2.S Chemische Unkrautbekampfung und Herbizidriickstande in Gewiirzpflanzen - Che
mical weed control and herbicides-residues in spices plants (Maas, G. und Peste
mer, W.) 

Untersuchungen i.iber die Einsatzmoglichkeit von 13 Herbiziden in 6 Arten mit dem Ziel, 
einen vertretbaren Gewi.irzpflanzenanbau aufrechtzuerhalten, ergaben, d� folgende Mit
tel in Vorauflaufanwendung die in der Bundesrepublik Deutschland festgelegten Werte 
der Hochstmengenverordnung nicht i.iberschritten haben: 

Aaherba-CIPC (Chlorpropham, zuliissige Hochstmenge 0,05 mg/kg), Borretsch. 

Afalon (Linuron, zul. H. 0,1 mg/kg), Borretsch, Kerbel, Kresse. 

Aresin (Monolinuron, zul. H. 0,05 mg/kg), Kerbel, Kresse. 

Devrinol (Napropamid, zul. H. 0,01 mg/kg), Borretsch, Dill, Kerbel, Kresse, Pimpinelle. 

Tenoran (Chloroxuron, zul. H. 0,05 mg/kg), Borretsch, Dill, Kerbel, Pimpinelle. 

Venzar (Lenacil, zul. H. 0,1 mg/kg), Kresse. 

3. Okotoxikologie von Pflanzenschutzverfahren, insbesondere der Unkraut
bekampfung - Ecotoxicology of plant protection methods, with special
reference to weed control

3.1 Untersuchungen iiber das Verhalten der Bodenmikroorganismen bei mehrjiihriger 
Herbizidanwendung - Behaviour of the soil microorganisms during the succesive 
application of herbicides for several years (Malkomes, H. -P .) 

In einem 6-jahrigen Dauerversuch auf lehmigem Sandboden mit wechselndem Anbau von 
Kulturen (Erdbeeren, Zuckerri.iben, Spinat) wurden die Untersuchungen 1978 bei etwa 
ausgeglichener Niederschlagsbilanz fortgesetzt. Das Herbizid Venzar (Lenacil) war im 
Fri.ihjahr und z. T. auch im Herbst eingesetzt worden. Bis zum Sommer wurden die Erd
beerpflanzen zeitweise beregnet. Die Probenahme erfolgte wahrend der Vegetationszeit 
monatlich aus 0-5 und 5-10 cm Tiefe. 

Die Dehydrogenaseaktivitat war wahrend der gesamten Zeit in beiden Bodentiefen deut
lich verringert. Die Bodenatmung ( ein- und zweitagige Bebri.itung mit Glucose bzw. Glu
cose + NH4N03) zeigte kein so deutliches Bild. Der Zelluloseabbau in 5 cm Tiefe war bis 
zum Sommer leicht verringert, glich sich dann aber den Werten der Kontrolle an. 

Populationsuntersuchungen im Mai zeigten bei allen erf�ten Mikroorganismengruppen 
keine deutlichen Veriinderungen gegeni.iber der Kontrolle. 

3.2 Untersuchung des Strohabbaus als Test zur Erfassung der Nebenwirkungen von Her
biziden auf die Leistung von Bodenorganismen - Investigations of the straw decom
position as a test to determine the side-effects of herbicides on the activity of soil 
organisms (Malkomes, H.-P.) 

Anhand von Gef�- und Feldversuchen wurde der Abbau von Weizenstroh mittels Gaze
beuteltest untersucht. Die bisher i.ibliche gravimetrische Auswertungsmethode wurde so 
modifiziert, d� nunmehr auch der Gliihverlust des Versuchsbodens erf�t wird. Praxis
i.ibliche Aufwandmengen 7 verschiedener Herbizide hatten bei Applikation auf die Boden
oberfliiche im GefaBversuch (lehmiger Sandboden) keinen merklichen EinfluB auf den 
Abbau des in 5 bzw. 10 cm Tiefe eingegrabenen Strohs. Im Feldversuch trat nach mehr-
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jiihriger Anwendung von Venzar (Lenacil) sowie nach einmaliger Applik.ation von Dicuran 
(Chlortoluron) in zwei Boden (9 %) und von U 46 DP-Fluid (Dichlorprop-Salz) in einem 
Boden eine signifikante Hemmung (17 %) auf. Direkte Spritzung des Strohs mit Herbizid
mengen, wie sie sonst auf die Bodenoberfliiche ausgebracht werden, verursachten im Ge
faBversuch eine signifikante Abnahme des Abbaus (bis zu 18 %) bei den Mitteln Dicuran, 
Pyramin (Chloridazon), Ro-Neet (Cycloat) und Stomp (Penoxalin). 

3.3 Verhalten der Bodenmik.roflora nach Anwendung von Wacker Murbetex O in ver
schiedenen Boden im GefaBversuch - Behaviour of the soil microflora after the app
lication of Wacker Murbetex O to different soils in the laboratory (Malkomes, H.-P.) 

Im GefaBversuch unter kontrollierten Bedingungen wurde Wacker Murbetex O (Medino-
terbacetat + Propham) auf 2 sorptionsstarken Boden, die zur optimalen Unkrautwirkung 
erhohte Herbiziddosierungen verlangen, und einem humusarmen, lehmigen Sandboden 
eingesetzt. Neben der Grunddosierung wurde mit einer 10- und 50fachen Dosis gearbeitet; 
letztere Konzentrationen konnen normalerweise in einer oberfliichennahen Bodenschicht 
erwartet werden. Das Priiparat wurde mit den entsprechenden Dosen in den Boden (60 % 
WK) eingemischt und dieser bei 10°, 20° und 30° C bis zu 4 Monate bebriitet. 

Die Temperatur beeinfluBte alle untersuchten Parameter mehr oder weniger deutlich. Au
Berdem hatte sie einen EinfluB auf das AusmaB der <lurch das Herbizid verursachten Effek
te sowie auch die Dauer dieser Wirkungen. Die Hemmwirkung auf die Dehydrogenaseakti
vitat war bei ,,Normaldosierung" - in alien 3 Testboden ahnlich - bei 30° C etwa nach 
2 Monaten verschwunden, bei 10° C jedoch noch nicht nach 4 Monaten. Hohere Auf
wandmengen hemmten die Enzymaktivitiit wahrend der gesamten Versuchszeit etwa 
gleich stark. Bei der Bodenatmung waren Hemmeffekte weniger stark ausgepriigt, wiih
rend die Populationen verschiedener Bodenmikroben (aerobe Bakterien, aerobe sporen
bildende Bakterien, Aktinomyzeten, Pilze, Algen) kaum Hemmeffekte aufwiesen. 

3.4 Der Einflu6 von Herbiziden allein sowie in Kombination mit weiteren Pflanzenschutz
mitteln au( Enzymaktivitiit im Boden, Abbau von Pflanzenmaterial und Herbiziden 
in einer Zuckerriiben-Getreide-Fruchtfolge - Influence of pesticide combinations on 
enzymatic activity, degradation of plant material, and herbicides in sugarbeet-cereal
crop rotation (Malkomes, H.-P. und Pestemer, W.) 

Der auf mehrere Jahre angelegte Freilandversuch besteht aus einer Fruchtfolge von Zuk
kerriiben-Winterweizen-Wintergerste. In jedem Jahr werden diese Kulturen parallel auf ge
trennten Standorten angebaut. Aus praxistiblichen Spritzfolgen wurden die Praparate so 
ausgewiihlt, daB verschiedene Herbizide allein bzw. in Kombination mit anderen Pflanzen
schutzmitteln (Insektizide, Fungizide und weitere Herbizide) appliziert wurden. Da sich 
Methabenzthiazuron im Boden sehr persistent verhielt, wurde es for die weitere Versuchs
dauer <lurch ein schneller abbaubares Herbizid (Chlortoluron) ersetzt. 

In Wintergerste und Winterweizen hemmten alle. Herbizide (allein oder in Kombination 
eingesetzt) die Dehydrogenaseaktivitiit in der obersten Bodenschicht (0-5 cm) mehr oder 
weniger deutlich, unabhiingig davon, ob Herbst- oder Friihjahrsanwendung erfolgte. 

In Zuckerriiben eingesetzte Herbizide wirkten weniger stark hemmend;jedoch war bei der 
Anwendung von z. B. Pyramin (Chloridazon) in der Kombination der Effekt deutlicher 
sichtbar. 
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In allen Spritzfolgen konnten durch die bisher durchgefi.ihrten Riickstandsanalysen diese 
Tendenzen nur z. T. bestatigt werden. 

Ahnliches gilt fur die Beeinflussung des Abbaus von Pflanzenmaterial (Stroh). 

4. Herbizidriickstande - Herbicide residues

4.1 Entwicklung und Priifung von Biotestmethoden zum Nachweis von Herbiziden -
Development and testing of bioassays for estimation of herbicides (Pestemer, W .) 

Im Rahmen der Arbeitsgruppe Photosynthesehemmer der Gruppe Laborbioteste der 
European Weed Research Society (EWRS) wurden die Ringanalysen fur zwei Wachs
tumstests (Pikiertest und Direkt-Aussaat-Test) in Zusammenarbeit mit sechs weiteren 
lnstituten abgeschlossen. 

Dabei zeigte sich, dafl bei einer Gruppe von Herbiziden (mit den Wirkstoffen Metoxuron, 
Atrazin, Simazin, Metamitron, Metribuzin und Bromacil) bis zu 20 % der Aufwandmenge 
in dem S tandardboden 2 .2 der LUF A Speyer iibereinstimmend gut nachweisbar sind, 
bei sieben anderen Priiparaten (mit den Wirkstoffen Chlortoluron, Diuron, Linuron, Des
metryn, Terbutryn, Lenacil und Methabenzthiazuron) immer bis unter 20 %. Zudem 
war die Obereinstimmung der Ergebnisse nicht immer gegeben. 

Eine weitere Gruppe (Monolinuron, Prometryn, Amitrol und Chloridazon) lief.l, sich mit 
den geprliften Tests nur unsicher nachweisen. In humusiirmeren Boden und bei Verwen
dung weiterer Testpflanzen liiJ.l,t sich fur einzelne Wirkstoffe jedoch die Nachweisemp
findlichkeit erhohen. 

4.2 Kombination von Biotest und Gaschromatographie zur Kliirung von Nachbauproble
men in Gemiisefruchtfolgen nach Herbizidanwendung - Combination of bioassay 
and gaschromatography to solve problems in vegetable crop rotations after appli
cation of herbicides (Pestemer, W., in Zusammenarbeit mit Stalder, L., Eidgenossi
sche Forschungsanstalt for Obst-, Wein- und Gartenbau, Wiidenswil, Schweiz) 

Die pflanzenverfogbaren Herbizidrtickstiinde in Boden werden als Kriterium for eine 
schnelle Erarbeitung von Nachbauempfehlungen herangezogen. Eine einfache Extrak
tionsmethode mit Wasser erlaubt es, den potentiell pflanzenverfogbaren Wirkstoffanteil 
von der gesamten Herbizidmenge im Boden abzutrennen. Mit schnell anzeigenden biolo
gischen (Chlorella-Test) bzw. chemisch-physikalischen Method en (Gaschromatographie) 
gelingt es, diesen verfogbaren Antell innerhalb eines Tages zu bestimmen. 

An Hand von Phytotoxizitiitslisten mit verschiedenen in Frage kommenden Kulturpflan
ze-Herbizidkombinationen in sorptionsfreiem Substrat kann man somit unverziiglich 
Nachbauempfehlungen fur die Praxis geben. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt z. B. Resultate fiir die Fruchtfolge Radies-Chinakohl-Kopf
salat. Zwanzig weitere Fruchtfolgen werden mit diesem Modell iiberprtift. 
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Pflanzenverftigb. Kulturpflanzen der Fruchtfolge 
Wirkstoffanteil Radies Chinakohl Kopfsalat 

in Herbizidwirkung auf 
mg/1 Nahrlosung SproB Wurzel SproB Wurzel SproB 

Alachlor: 
0,40 XX XXX X X XXX 

0,04 + X ± + ± 

Carbetamid: 
0,30 XX XX + + + 

0,03 ± X + + + 

Propachlor: 
0,40 ± XX + + XXX 

0,04 + X + + X 

Propyzamid: 
0,20 XX XXX + ± + 

0,05 X XXX + + + 

+ = Forderung, ± = Neutralbereich, x = schwache Hemmung, xx = starke Hemmung, 
xxx = Phytotoxizitat 

5. Herbizid-Nebenwirkungen - Side-effects of herbicides

Wurzel 

XX 

+ 

+ 

+ 

XXX 

+ 

± 

+ 

5.1 Einflui.) von Kerb 50 W (50 % Propyzamid) auf einige Inhaltsstoffe von Kopfsalat 
(Lactuca sativa L.) - Influence of Kerb 50 W (50 % a. i. propyzamide) on biological 
value of lettuce (Lactuca sativa L.) (Holtkamp, Susanne und Pestemer, W.) 

In Anlehnung an die 1977 durchgefiihrten Untersuchungen mit Feldsalat wurden 1978 
auf zwei Standorten Freilandversuche mit zwei verschiedenen Kopfsalatsorten und drei 
Herbiziddosierungen durchgeftihrt. Parallel erfolgten Hydrokulturversuche mit den im 
Freilandversuch als potentiell pflanzenverftigbar ermittelten Herbizidmengen. 

Die Ermittlung der Frisch- und Trockenmasseertrage sowie des Vitamin-C- und des Nitrat
gehaltes ergaben in keinem Fall einen Hinweis darauf, daB Kerb 50 W bei praxistiblicher 
Anwendung die Qualitiit von Kopfsalat beeinfluBt. Erst bei starker Uberdosierung in der 
Hydrokultur traten Gewichtsreduktionen und Qualitatsverminderungen auf. Eine denk
bare indirekte Beeinflussung durch die Unkrautkonkurrenz wird tiberdeckt durch Stand
ortsfaktoren. 

Obwohl im Boden zum praxistiblichen Emtetermin (7 Wochen nach der Spritzung) kaum 
ein Abbau festzustellen war, lagen in den Pflanzen zu diesem Termin die Riickstande un
ter der vorgeschlagenen Hochstmenge. 

Institut fur nichtparasitare Pflanzenkrankheiten in Berlin-Dahlem 

Die Wissenschaftler des Instituts for nichtparasitare Pflanzenkrankheiten wurden noch 
mehr als in den vorausgegangenen Jahren in Vorbereitungen fiir gesetzgeberische MaBnah
men der Bundesregierung eingeschaltet. An erster Stelle ist hier die Sachverstandigenan
horung tiber die medizinischen, biologischen und okologischen Grundlagen zur Bewertung 
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schadlicher Luftverunreinigungen zu nennen, die vom 20.-24. 2. 1978 in Berlin statt
fand. Die Folgearbeiten und -sitzungen erstreckten sich in Bonn und Berlin tiber die Jah
resmitte hinaus und werden in der Neufassung des Bundesimmissionsschutzgesetzes und 
der Vergesetzlichung der ,,Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft" ihren Nie
derschlag finden. Auch an der Erarbeitung der Grundlagen for eine Verordnung zum Ab
fallbeseitigungsgesetz und fur eine Hochstmengenverordnung for· Schwermetallgehalte in 
Lebensmitteln wurde das Institut beteiligt. - Ftir verschiedene Gremien und Bundesamter 
wurden gutachtliche Stellungnahmen zu in der Praxis geplanten MaBnahmen, zu einge
reichten Forschungsantragen und tiber abgeschlossene, zur Veroffentlichung bestimmte 
Forschungs- bzw. Literaturarbeiten abgegeben. - Eine Reihe von Einsendungen der Pflan
zenschutzamter wurden zur Diagnose von aufgetretenen Krankheiten auf essentielle Pflan
zennahrstoffe und Umweltchemikalien untersucht. 

1. Untersuchungen zur Atiologie des Omorika-Sterbens - Studies on the
etiology of a nonparasitic disease of Picea omorika Purk (Kloke, A.)

Aufbauend auf den Ergebnissen der GefaB- und Freilandversuche der vorausgegangenen 
Jahre wurden zur Klarung des weit verbreiteten Omorika-Sterbens weitere Feldversuche 
mit insgesamt 272 Bitumen angelegt. Neben Magnesium, Calcium und Kalium wurden 
auch Stickstoff und Phosphat als Dtingungsglieder auf drei verschiedenen Standorten hin
zugenommen. Der Allgemeinzustand der Omoriken des 1976 angelegten Gefiilliversuches 
la6t zwar eine Beziehung zu den Dtingungsvarianten erkennen - wobei Calcium eindeutig 
als ,,Schadfaktor" auftritt - die Symptome an den einzelnen Nadeln konnen aber bisher 
nicht sicher einem bestimmten Faktor (Mangel oder Oberschu6 eines Nahrstoffes) zuge
ordnet werden. Von den noch ausstehenden Ergebnissen der chemischen Analysen von 
600 Proben der Nadel- und Holzjahrgange 1977 und 1978 auf K, Ca und Mg wird ein Vor
ergebnis erwartet. 

2. Untersuchungen iiber die Stippigkeit des Apfels - Studies on bitter pit of
apples (Schonhard, G.)

Die Stippigk.eit ist eine nichtparasitii.re Krankheit des Apfels. Sie tritt weltweit auf und 
ftihrt zu hohen wirtschaftlichen Verlusten, besonders bei hochwertigen Sorten wie z. B. 
,Cox-Orangen-Renette'. Eine kurzfristige Losung dieses Problems ist nach heutigen Er
kenntnissen nicht zu erwarten, da die Ursachen fur das Auftreten dieser physiologischen 
Storung vielfaltiger Natur sind und nur in einem Langzeitstudium die komplexe Wirkung 
einzelner Faktoren, wie z. B. Sorte, Unterlage, Boden, Dtingung, Schnitt, Witterung etc. 
erforscht werden kann. Die Untersuchungen tiber den EinfluB der Sorte, Unterlage und 
Dtingung wurden durch den ungtinstigen Witterungsverlauf stark beeintrii.chtigt. Es zeigte 
sich jedoch, daB die hochsten Ertrage bei M 9 gegentiber M 26 und MM 106 auftraten und 
eine Calcium-Dtingung, die zur pH-Anhebung ftihrte, besonders wirksam war. 

3. Untersuchungen iiber Standort- und Sortenabhangigkeit von Calciumman
gel bei Gemiise - Studies on the influence of environmental and' varietal
differences on the development of Calcium deficiency symptoms in vege
tables (Leh, H.-0. und Bau, H.)

Um die Bedingungen, die zum Auftreten von Blattrandnekrose (Randen) bei Kopfsalat 
und Innenblattnekrose bei Chinakohl fiihren, zu klii.ren und die dadurch bedingten Quali
tatsverluste zu mindern, wurden weitere Freilandversuche mit verschiedenen Kopfsalat-
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und Chinakohlsorten durchgefohrt. Obwohl ungiinstige Witterungsverhiiltnisse die Ent
wicklung der Versuchspflanzen wiihrend des Berichtsjahres stark beeintriichtigten, konn
ten weitere wichtige Ergebnisse gewonnen werden: 

Bei 5 gepri.iften Kopfsalatsorten (,Capitan', ,Corelli', ,Groso', ,Sabine', ,Virilde') lag der 
Befall mit Blattrandnekrose auf den mit Kalksalpeter bzw. Kalksalpeter + CaO ( als Misch
kalk im Fri.ihjahr) gedungten Parzellen deutlich niedriger als auf den Parzellen mit Am
monsulfat-Dungung. Parallel dazu wurde auf den Kalksalpeter- bzw. Kalksalpeter + CaO
Parzellen ein geringerer Befall mit ,,Salatfaule" festgestellt. Blattspritzungen mit Glyco
phen (3x) ergaben ebenfalls einen befriedigenden Bekiimpfungserfolg gegen ,,Salatfaule", 
blieben jedoch ohne wesentliche Auswirkung auf den Befall mit Blattrandnekrose. 

In einem gemeinsam mit dem Pflanzenschutzamt Hannover durchgefiihrten Feldversuch 
mit China.1<.ohl (,Nagaoka King') ergab die Dungung mit Ammonsulfat im Vergleich zu 
Kalksalpeter-Dungung eine leichte Zunahme der Innenblattnekrose; eine zusiitzliche Kali
Dungung (als Kalimagnesia) forderte das Auftreten des Schadens. Demgegeniiber wurde 
die Befallsquote <lurch Blattspritzung mit Calciumchlorid deutlich vermindert. - In einem 
Sortenvergleichsversuch in Berlin-Dahlem erwiesen sich ,Early Market' und ,Tip-Top' als 
besonders anfallig gegen Innenblattnekrose, gefolgt von ,Nagaoka Early', ,-WR 50' und 
,-WR60'. 

4. Untersuchungen iiber die Sortenabhangigkeit des Auftretens von Borman
gel bei Wurzelgemilsen - Studies on varietal differences in susceptibility
to boron deficiency in root vegetables (Leh, H.-0..)

Die Untersuchungen Uber sortenspezifische Anfalligkeitsunterschiede gegen Bormangel bei 
Wurzelgemiisen mit dem Ziel, den dadurch bedingten Qualitiitseinbu£en <lurch Anbau
bzw. ziichterische Ma£nahmen entgegenwirken zu konnen, wurden im Berichtsjahr fortge
setzt. - Die analytische Untersuchung des Probenmaterials von (gegen B-Mangel) unter
schiedlich anfalligen Selleriesorten ergab, da£ der B-Gehalt allein kein ausreichendes Kri
terium darstellt, vielmehr ist das Konzentrationsverhiiltnis Bor : Calcium im Knollenge
webe entscheidend. Wiihrend sich die untersuchten Sorten in ihrem Aufnahmevermogen 
sowohl for B als auch for Ca z. T. erheblich unterschieden, lag das ,kritische Verhiiltnis' 
B : Ca (bei <lessen tiberschreiten B-Mangel auftrat), in der Mehrzahl der Fiille bei ea. 1 
140, bei 2 Sorten bereits bei ea. 1 : 100. - Die Analysen des Probenmaterials aus einem 
Sortenversuch mit Kohlri.iben (vgl. Jahresbericht 1977, S. H 58) ergaben eine weitgehende 
tibereinstimmung der Bor-Gehalte in den Riiben mit den zuvor festgeste!lten Unterschie
den beziiglich der Anfalligkeit gegen B-Mangel; insbesondere lielli sich das sehr schlechte 
Bor-Aufnahmevermogen der Sorte ,Vogesa' auch analytisch bestiitigen. 

5. Untersuchungen zur Physiologie von Nahr- und Schadelementen bei Laub
geholzen unter besonderer Beriicksichtigung der Disposition fiir nichtpara
sitare Pflanzenkrankheiten - Studies on the physiology of nutrients and
toxic elements in leafwoods with special reference to .their disposition for
nonparasitic diseases (Leh, H.-0. und Bau, H.)

Die Untersuchungen dienen zur Ermittlung der Anspri.iche von Laubgeh6Izen, die als Stra
£enbegleitgrun von Bedeutung sind, an die Mineralstoffversorgung, ihrer Disposition fur 
nichtparasitiire Krankheiten und zur Kliirung der Beziehungen zwischen dem Auftreten 
von Mangel- bzw. Schadsymptomen und den Mineralstoffgehalten. Die im Berichtsjahr 

H 59 



durchgefiihrten Untersuchungen bestatigten und sicherten die bisherigen Erkenntnisse 
Uber das unterschiedliche Verhalten der geprtiften Geholze bezUglich Aufnahme und Ver
teilung der essentiellen Mineralstoffe N, P, K, Ca und Mg. Dariiber hinaus wurde bei 3 Ge0 

holzen (Linde, Platane, Roteiche) auch ein unterschiedliches Aufnahmeverhalten gegen
Uber den phytotoxischen Tausalzkomponenten (Chlorid, Natrium) nachgewiesen. - Bela
stungen des Substrats mit Tausalz (NaCl) hatten eine Abnahme der Gehalte an den essen
tiellen Mineralstoffen Kalium, Phosphat und Stickstoff zur Falge; besonders auffallig war 
der starke RUckgang der K-Gehalte in den Blattern van Linden mit zunehmender Na
Akkumulation. 

Erste Untersuchungen Uber Schadstoffgehalte in salzgeschadigten Geholzen auf Mittel
streifen van Autobahnstrecken, die gemeinsam mit der Bundesanstalt for Straflienwesen, 
Koln, durchgeflihrt werden, ergaben Uberwiegend sehr hohe Na-Gehalte (bei rel. geringen 
Cl-Gehalten) in abgestorbenem Zweigholz und bestatigten entsprechende Befunde an salz
geschadigten Straflienbaumen an innerstadtischen Standorten. 

6. Untersuchungen iiber die Belastbarkeit des Bodens mit Pflanzennahrstof-
fen - Studies on the soil capacity to plant nutrients (Kloke, A.)

Im Rahmen dieser Untersuchungen wird geprtift, welche Mengen an B, Co, Cu, Fe, Mn, 
Mo, Zn und Mg im Boden von Pflanzen toleriert werden und welchen EinfluB hohe Kon
zentrationen eines Elementes im Boden auf ihre Aufnahme und die anderer Elemente 
durch Pflanzen haben. AuBerdem gilt es festzustellen, welche charakteristischen Sympto
me durch hohe Gehalte eines oder mehrerer Elemente an den verschiedenen Kulturpflan
zen auftreten. Bisherige Ergebnisse: ZinkUberschuB induziert bei Getreide das Bild des 
P205-Mangels; Kobalt- und KupferiiberschuB rufen bei Getreide das Schadbild des Eisen
mangels hervor. 

7. Untersuchungen iiber Nebenwirkungen von Herbiziden auf den Mineral
stoffhaushalt von Getreide - Studies on side effects of herbicides on
uptake and translocation of mineral elements (Leh, H.-0.)

Anhand dieser Untersuchungen soll geklart werden, ob durch Anwendung von Herbiziden 
im Getreidebau die Mineralstoffaufnahme/bzw. -verteilung beeinfluBt und die Disposition 
for nichtparasitare Pflanzenkrankheiten verandert wird. - In Feldversuchen auf verschie
denen Standorten lieBen sich Beeinflussungen der Gehalte an den Mineralstoffen N, K, Ca 
und Mg nur in friihen Entwicklungsstadien, d. h. wahrend der ersten Wochen nach der 
Herbizidbehandlung, nachweisen, wahrend sich die Gehalte im weiteren Verlauf der Ent
wicklung denen der Kontrollen anglichen; lediglich die Veranderungen der P-Gehalte er
streckten sich in einigen Fallen Uber einen langeren Zeitraum. - Die bisher vorliegenden 
Analysen des Probenmaterials aus Versuchen, in denen Herbizidbehandlungen mit der An
wendung von Chlorcholinchlorid (CCC) kombiniert worden waren, lassen Veranderungen 
in den Mineralstoffgehalten (sowohl durch CCC allein als auch durch CCC+ Herbizid) er
kennen, die z. Zt. noch nicht abschlieBend beurteilt werden konnen. 
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8. Untersuchungen iiber den EinfluB von Schadelementen im Boden auf den
Ertrag und den Gehalt in Pflanzen - Studies on the influence of heavy
metals in soil on yield and their contents in plants (Schonhard, G., Kloke, A.
und Leh, H.-0.)

Die zunehrnende Belastung unserer Boden rnit Schadelernenten aus Industrieernissionen, 
Kraftfahrzeugabgasen und der Anwendung von aufbereiteten Siedlungsabfallen (Milll, 
Kornpost, Klar- und FluBschlamrn) in der Landwirtschaft bedingen die Notwendigkeit 
von Untersuchungen tiber den Gehalt dieser Elemente irn Boden, ihre Verftigbarkeit und 
ihre Aufnahrne <lurch Nahrungspflanzen. Zur Errnittlung der for die Gesundheit von 
Pflanze, Tier und Mensch irn Boden tolerierbaren Mengen an Schadstoffen werden Ge
faB- und Freilandversuche rnit verschiedenen Kulturpflanzen durchgefohrt. - In einern 
GefaBversuch wurde die Wirkung kornbinierter Gaben von V, Cr, Co und Ni auf das 
Wachstum und ihre Gehalte in Weidelgras und Hafer errnittelt. Zusatzlich wurden die Ver
suche bei verschiedenen pH-Werten angelegt, urn deren EinfluB auf die Verftigbarkeit die
ser Elernente festzustellen, da viele Schadelernente irn sauren Bereich eine hohere Verfi.ig
barkeit aufweisen als irn neutralen und alkalischen. - In GefaBversuchen rnit Buschboh
nen, Erbsen, Tomaten, Knollensellerie und Majoran wurde die Aufnahrne von Blei aus 
dem Boden <lurch steigende Phosphat-Gaben (als Ca-Phosphat) erheblich verrnindert. Die 
Abnahrne der Pb-Gehalte war besonders in den vegetativen Pflanzenteilen sehr ausgepriigt, 
z. T. (insb. bei Buschbohnen) auch in den Frtichten, obwohl diese sehr viel weniger Pb
einlagern. Die Pb-Gehalte in Sellerieknollen gingen mit steigender P-Gabe ebenfalls deut
lich zurtick. Entsprechend gesteigerte Ca-Gaben (als Ca-Sulfat) hatten keine Wirkung auf
die Pb-Aufnahrne. - Der in einer Betonkastenanlage auf Boden rnit steigenden Gehalten
an As, Cd, Pb, Hg, Cr, Ni und F 1977 gewachsene Roggen konnte inzwischen analysiert
werden. Ergebnis: Bleiben die Gehalte der genannten Elernente irn Boden unter denen,
die als tolerierbar angesehen werden, so liegen die Gehalte dieser Elernente in den Roggen
kornern unter den bisher vorn Bundesrninisterium for fogend, Farnilie und Gesundheit ge
nannten Hochstrnengen. Enthielten die Boden z. B. 0,2-51-117 mg Hg/kg, so wurden in
den Kornern 0,01-0,03-0,17 mg Hg/kg gefunden. Das heiBt: Erst bei einem Gehalt des
Bodens von ea. 50 mg Hg/kg wird der derzeitige Orientierungswert von 0,03 mg Hg/kg
Getreide erreicht.

9. Vergleich der Wirkung von Kalk und Lewatit bei der F estlegung von
Schwermetallen im Boden - Comparison of the effect of lime and lewatit
on the fixation of heavy metals in soil (Schonhard, G.)

Eine pH-Wert-Erhohung durch Kalkung des Bodens ist oft die einzige Moglichkeit, die 
Verftigbarkeit von Schwerrnetallen und darnit die Aufnahrne durch Pflanzen zu mindern. 
Lewatit ( ein spezieller Ionenaustauscher) ist in der Lage, Schwerrnetalle zu binden. Die 
Wirkung des Lewatits wurde irn Vergleich mit Kalk in einem GefaBversuch mit Hafer, 
Weidelgras und Teltower Rtibchen untersucht. Es zeigte sich, daJ.li der Ionenaustauscher 
Cadmium starker zu binden verrnag als Blei. In seiner Wirkung gleicht der Austauscher 
dem Kalk, ohne jedoch dessen bodenverbessernden Eigenschaften zu besitzen. Die gleich
zeitige Anwendung von Lewatit und Kalk erbrachte in den rneisten Fallen bessere Ergeb
nisse als die alleinige Kalkung. 
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10. Untersuchungen iiber Sortenabhangigkeit und physiologische Grundlagen
des ,Schwarzkochens' bei Knollensellerie - Studies on varietal differen
ces and biochemical conditions of ,after-cooking blackening' in root
celery (Geike, F. und Leh, H.-0.)

Bei der Verarbeitung von Sellerieknollen treten in mehr oder weniger starkem Ausma� 
Verfarbungen des Knollenfleisches nach grau, graublau bis (fast) schwarz auf, die als 
Qualitatsmangel angesehen werden. - Bisherige Untersuchungen haben gezeigt, d� das 
Ausma� der Verfarbung in hohem M�e sortenabhangig ist. Au�erdem liegen Anhalts
punkte dafor vor, da� ein Befall <lurch Sellerieschorf (Phoma appiicola) die Neigung zum 
,Schwarzkochen' verstarkt. In weiteren Untersuchungen sollen die for das ,Schwarzko
chen' m�geblichen Inhaltsstoffe und biochemischen Reaktionsablaufe unter Berticksich
tigung der Sorteneigenschaften naher untersuchJ und geklart werden, ob und inwieweit 
auch exogene Einflilsse beteiligt sind. Als Grundlage for gezielte biochemische Untersu
chungen wurden zuniichst umfangreiche Literaturstudien betrieben, um insbesondere me
thodische Fragen abzuklaren. 

11. Entwicklung von Methoden zur okotoxikologischen Priifung von Umwelt
chemikalien - Development of methods for control of the ecotoxicolo
gical effects by environmental chemicals (Geike, F.)

Umweltchemikalien konnen nach Verbringung in die Umwelt direkt oder ilber den Boden 
auf die Pflanze eine positive oder negative Wirkung ausilben. Sie konnen sowohl eine Wir
kung auf einzelne Pflanzen als auch auf ein bestehendes Okosystem haben. Um diese Wir
kungen zu erfassen, ist es notwendig, Methoden zu entwickeln und von bekannten dieje
nigen zu finden, die schnell und einfach eine Aussage ilber die okotoxikologische Wirkung 
einer Umweltchemikalie ermoglichen. Eine der in die Umwelt verbrachten Chemikalien 
ist das Blei. Es zeigt sich, d� die Gehalte von Ammonium-, Amid-, Nitrat- und Gesamt
stickstoff in Boden durch hohe Bleikonzentration verandert werden. Bevor eine Aussage 
ilber die Brauchbarkeit dieses Verfahrens gemacht werden kann, ist es notwendig, auch 
Boden zu untersuchen, die mit anderen Schwermetallen angereichert sind. 

12. Erarbeitung von Analysenmethoden zur Bestimmung von Schwermetal
len in Pflanzen und Boden - Elaboration of analytical methods to deter
mine heavy metals in plants and soils (Schonhard, G.)

Die Bestimmung von Schwermetallen in Pflanzen und Boden ist wegen der Bedeutung, die 
diesen Elementen heute zugemessen wird, eine zentrale Aufgabe. Eine Diskussion ilber 
Toleranzen und Schadensschwellen ist ohne eine exakte Analyse dieser Elemente nicht 
moglich. Die Bestimmung von Schwermetallen ist schwierig, da es sich zum einen um 
Spurenanalytik handelt und zum anderen for die meisten Elemente nur geringe analyti
sche Erfahrungen vorliegen. Die Spurenanalyse der Schwermetalle mu� sich zudem mit 
neuartigen Probenmaterialien unter Verwendung moderner Analysenmethoden befassen. 
D� unter diesen Bedingungen alle Bestimmungen einer hochst sorgfiiltigen Kontrolle zu 
unterziehen sind, liegt auf der Hand. Im Jahre 1978 konnten far die Elemente Cd, Pb, V, 
Cr, Co und Ni Verfahren erarbeitet werden. Speziell for Cd, V, Cr, Co und Ni flihrte die 
pyrolytische Behandlung der Graphitrohre zu einer wesentlichen Steigerung der Empfind
lichkeit, wiihrend sich for Blei diese Behandlung als sehr nachteilig herausstellte. 
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Institut fur Viruskrankheiten der Pflanzen in Braunschweig 

Fur das Bundessortenamt wurden 73 Kartoffelzuchtstamme im Rahmen der Wertprtifun
gen auf Resistenz gegentiber Blattroll-, Y- und A-Virus und 24 Proben von Zuchtstammen 
wurden auf Freiheit von S- und M-Virus untersucht. Zur Virustiberwachung wurden 253 
Herktinfte von Oberstufen auf Virusbesatz geprtift. Bei 6 Gurken- und 3 Salatneuztichtun
gen wurde auf Resistenz gegentiber Gurken- bzw. Salatmosaikvirus; bei 30 Erbsensorten 
und 18 Sorten von Vicia faba auf Resistenzeigenschaften gegentiber Infektionen rnit ver
schiedenen Viren geprtift. Ftir den Pflanzenschutzdienst wurden in Amtshilfe 60 Gemtise
proben und 250 Gersten- und Weizenproben auf Virusbefall und 450 Proben auf Scharka
virus-Befall untersucht. 

Ein einwochiger Kursus wurde zur Einftihrung in die Nachweistechnik von Rebenviren 
mittels des Latextestes abgehalten. Zur Einftihrung in die Technik des ELISA-Verfahrens 
wurden in mehreren Kursen 46 Wissenschaftler und technische Assistenten in- und aus
landischer Institute geschult. Zur Testung auf die Kartoffelviren X, Y, S und M wurden 
2.200 Portionen Antiserum abgegeben. 

1. Ausarbeitung von Reindarstellungsverfahren ftir Pflanzenviren zur Charak
terisierung und Klassifizierung ihrer Partikeln mit physikalischen und che
mischen Methoden - Investigations on the purification of plant viruses
and their characterization and classification by means of physical and che
mical properties of their particles (Paul, H. L., in Zusammenarbeit mit Gibbs, A. J.,
Research School of Biological Sciences, ANU, Canberra, Australien und Wittmann, Bri
gitte, M.P.I. fur Molekulare Biologie, Berlin)

Die Reindarstellung von Viren ist Voraussetzung ftir viele Untersuchungen, die notwendig 
sind, um ein Virus beschreiben, identifizieren und hochspezifische Antiseren for Diagnose
zwecke herstellen zu konnen. Aus der Salatsorte ,Ravel' war ein unbekanntes Virus iso
liert und auf Chenopodium quinoa tibertragen warden. Von dort ausgehend wurden Rei
nigungsverfahren erprobt. Die ersten Versuche ergaben hochinfektiose Praparate von je
doch uneinheitlicher Zusammensetzung. Es gelang bisher nicht, bestimmte Partikeln der 
lnfektiositat zuzuordnen. Offenbar ist das Virus labil und verlangt Praparationsbedingun
gen, die noch zu erarbeiten sind. 

Es wurden 11 Tymoviren und 2 Viren aus Gramineen gereinigt, ihre Proteine isoliert und 
deren Aminosaurenzusammensetzung analysiert. Mittels einiger taxonomischer Computer
programme wurden die verwandtschaftlichen Stellungen dieser Viren zueinander ermittelt 
und mit entsprechenden, schon vorhandenel} Befunden auf serologischer Basis verglichen. 
Zur Gruppe der Tymoviren gehoren u. a. Quarantaneviren der Kartoffel. 

2. Herstellung hochtitriger Antiseren zum Nachweis von Kartoffelviren
Production of antisera with high titres for screening seed potato crops
(Bartels, R.)

Zahlreiche Neuimmunisierungen von Kaninchen wurden durchgefohrt, insbesondere mit 
dem temperaturempfindlichen Kartoffel-A-Virus. Die Titerhohe der Antiseren hatte Wer
te bis zu 1 : 4000 und lag damit erheblich hoher als in frtiheren Jahren. - Eine tlberprti
fung von 20 Jahre alten, vorschriftsmiilliig gelagerten Antiseren hat keine Minderung der 
damaligen Aktivitat ergeben. 
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3. Entwicklung und Verbesserung serologischer und biochemischer Diagnose
verfahren for Viren - Development and improvement of serological and
biochemical methods for virus assay (Casper, R., in Zusammenarbeit mit Korpra
ditskul, Pranee und Mendgen, K., Institut for Pflanzenpathologie, Universitat Gi:it
tingen)

Emfpindliche Diagnoseverfahren sind eine wichtige Grundlage der Virusbekampfung. 
Auch das zur Zeit empfindlichste Verfahren - ELISA-Test - kann durch Modifizierungen 
noch verbessert werden. Verschiedene Kunststoffe a1s Trager for den ELISA-Test sowie 
einige neue Chemikalien wurden auf ihre Eignung fi.ir dieses Testverfahren i.iberpri.ift und 
der Testablauf auf eine Optimierung untersucht. Am Beispiel d.es hyperparasitaren Pilzes 
Verticillium lecanii konnte nachgewiesen werden, d� sich mit dem ELISA-Verfahren 
nicht nur Virusantigen, sondern auch Piizaniigen nachweisen lailit. 

4. Routinetest auf Kartoffelblattrollvirus (potato leafroll virus ) mit dem
ELISA-V erfahren ( enzyme-linked immunsorbent assay) - Routine indexing
for potato leafroll virus by ELISA (enzyme-linked immunsorbent assay)
(Casper, R.)

Das Kartoffelblattrollvirus (potato lea/roll virus, PLRV) ist das einzige wichtige Kartoffel
virus, das durch Routineschnelltests noch nicht erfa�t werden kann. Mit dem ELISA-Ver
fahren ist der Routinenachweis zwar grundsatzlich mi:iglich, jedoch fehlt es an ausreichen
den Mengen hochtitriger Antiseren. Die Herstellung solcher Antiseren wurde in Angriff 
genommen und brachte erste Erfolge. 

5. Routinenachweis von Kartoffelviren mit dem ELISA-Verfahren - Routi
netesting for potato viruses by ELISA (Casper, R., in Zusammenarbeit mit der
Bayerischen Landesanstalt for Bodenkultur und Pflanzenbau, Freising)

Um Kartoffelzi.ichter und Saatgutvermehrer bei der Produktion virusfreien Kartoffel
pflanzgutes zu untersti.itzen, soll das ELISA-Verfahren in die Praxis eingeftihrt werden. 
Da dort gro�e Serientests durchgefi.ihrt werden mi.issen, wurden Gerate erprobt und Kon
struktionsanderungen mit dem Ziele einer vereinfachten Durchfi.ihrung und Automatisa
tion des Testablaufs vorgenommen. Dabei sollen sechs Kartoffelviren parallel in einem 
Arbeitsgang nachgewiesen werden. 

6. Vergleichende Untersuchungen for die Entwicklung von serologischen
Schnellverfahren zur Routinetestung von Pflanzkartoffeln - Comparative
studies on the development of serological tests for routine testing of seed
potatoes (Casper, R., Koenig, Renate, Paul, H. L. und Weidemann, H. L.)

Kartoffelblattrollvirus (PLRV) wurde sowohl indirekt durch Lausei.ibertragung von Kar
toffel auf die Testpflanze Physalis floridana als auch direkt in Kartoffel mit dem ELISA
Test nachgewiesen. Die Ergebnisse zeigten gute Ubereinstimmung, wobei der ELISA-Test 
Vorteile in Einfachheit und Schnelligkeit bietet. Die vergleichenden Untersuchungen zur 
Anwendbarkeit serologischer Verfahren auf die Kartoffelviren X, S, M, Y und A wurden 
fortgesetzt. Die Empfindlichkeit des ELISA-Testes ist in den meisten Fallen hi:iher als bei 
anderen Verfahren, jedoch werden mit den vorhandenen Antiseren gelegentlich unspezifi
sche Reaktionen beobachtet, die zu falschen ,,positiven Ergebnissen" fi.ihren. Versuche 
zur Eliminierung der unspezifischen Reaktionen wurden durchgeflihrt. 
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Zusammen mit C. E. Fribourg und R. A. C. Jones (International Potato Center, Lima, 
Peru) wurde eine Mikroversion des Latextestes in viereckigen Petrischalen entwickelt, bei 
der die Bonitierung einfacher und der Verbrauch an Latex-Serum um fast 90 % reduziert 
ist. 

7. Entwicklung und Verbesserung von serologischen Routinenachweisverfah
ren fiir Viren, die unter EG-Quarantiine-Richtlinien fallen, in Kartoffel
knollen - Development and improvement of sensitive serological assay
procedures for quarantain viruses in potatoes (Koenig, Renate, in Zusammen
arbeit mit Jones, R. A. C. and Fribourg, C. E., Intei;national Potato Center, Lima, Peru)

26 Isolate des Andean potato latent virus unterschieden sich in ihren symptomatologi
schen, serologischen und elektrophoretischen Eigenschaften. Serologisch lieBen sie sich in 
drei Stammgruppen einordnen. Fur Quarantaneuntersuchungen mit dem ELISA-Test miis
sen Antiseren gegen Vertreter aller drei Stammgruppen verwendet werden, da Seren gegen 
Viren einer Gruppe nur schwach oder gar nicht mit Viren aus anderen Gruppen reagieren. 
Mit Versuchen zur Erweiterung der Kreuzreaktivitlit von Antiseren wurde begonnen, da 
moglicherweise noch weitere Stammgruppen in den Anden vorkommen, die mit den bis
herigen Methoden nicht erfaBt wtirden. 

8. Bestandsaufnahme iiber das Vorkommen von Virosen und Viren bei Zier
pflanzen. Ausarbeitung von empfindlichen Diagnoseverfahren - Occurren
ce of virus diseases and viruses in ornamental plants. Development of sen
sitive diagnostic procedures (Koenig, Renate und Lesemann, D.-E., z. T. in Zusam
menarbeit rnit Loebenstein, G. und Stein, A., Agricultural Research Organization, Vol
cani Center, Bet Dagan, Israel)

Virusuntersuchungen wurden u. a. an folgenden .Zierpflanzen durchgeftihrt, bei denen in 
GroBbetrieben Schadigungen aufgetreten waren, die auf eine Virusursache schlieBen lie
Ben: Aconitum (mehrere gestreckte Viren), Begonia, Delphinium ( cucumber mosaic virns), 
Dipladenia (Potyvirns}, Euphorbia (Poinsettia mosaic virns}, Freesia (freesia streak and 
bean yellow mosaic virns), Helenium (Helenium virus Sund Y, von uns neu beschrieben), 
Helleborns (Carlavirus), Kalanchoe (Carla- und Potyviren}, Lilium tigrinum-Hybriden 
(cucumber mosaic, Carla- und Potyviren), Peireskia sp .. (Cactus virns 2, bacilliforme Parti
keln von 160 nm Lange und 30 nm Dicke). Die betroffenen Betriebe wurden iiber Sanie
rungsmoglichkeiten informiert. - Gegen Heleniumvirus S, das Carlavirus aus Helleborus 
und das Poinsettia mosaic virns wurden Antiseren hergestellt und Versuche zum empfind
lichen Nachweis mit dem Latex- und dem ELISA-Test durchgefiihrt. Untersuchungen iiber 
den Nachweis des cucumber mosaic virus und des bean yellow mosaic virus in Gladiolen 
mit ELISA wurden abgeschlossen. In Blattern sind beide Viren zuverlassig nachweisbar, 
in Knollen nur das cucumber mosaic virus. 

9. Entwicklung von empfindlichen serologischen N achweisverfahren fiir Viren
in Chrysanthemen - Development of sensitive serological assay procedures
for viruses in chrysanthemums (Koenig, Renate)

Chrysanthemenvirus B (CVB) fiihrt bei verschiedenen Chrysanthemensorten zu einer Ver
minderung der Wiichsigkeit. An einem umfangreicheren Pflanzenmaterial lieBen sich frii
here vorlaufige Beobachtungen bestlitigen, wonach in ausgewachsenen Pflanzen CVB wah
rend des ganzen Jahres zuverlassig mit ELISA nachgewiesen werden kann. Bei vergleichen-
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den Testungen von jungen, aus Meristemen gezogenen Pflanzen mit ELISA und dem In
fektiositatstest wurde in einigen Fallen CVB eher mit dem ELISA-Test, in anderen eher 
mit dem Infektiositatstest nachgewiesen. Bei sehr jungen Pflanzen aus Meristemen sind 
wahrscheinlich nicht alle Pflanzenteile gleichma.Big mit Virus durchsetzt. Die Testung 
sollte daher nicht zu friih erfolgen. 

10. Entwicklung von Verfahren zum Nachweis von Viren in Pelargonien mit
besonderer Beriicksichtigung des unter EG-Quarantane-Richtlinien fallen
de Tomatenringfleckenvirus - Development of procedures for the detec
tion of viruses in Pelargonium with special reference to tomato ringspot
virus, a quarantaine virus (Koenig, Renate)

Mit Hilfe des ELISA-Testes konnte bei einer begrenzten Anzahl von Pelargonien cucum
ber mosaic virus, pelargonium leaf curl virus, tomato black ring virus und in auslandi
schem Material tomato ringspot virus nachgewiesen werden. Bei jungen, schnell wachsen
den Pflanzen war der Test problemlos, nicht dagegen bei alteren Pflanzen. Seren ·und 
ELISA-Konjugate gegen weitere Viren in Pelargonien werden hergestellt; die Zuverlassig
keit des ELISA-Testes soil an umfangreicherem Pelargonienmaterial gepriift werden. 

11. Weiterentwicklung der Immunelektronenmikroskopie als spezifisches,
schnelles und hochempfindliches N achweisverfahren for Pflanzenviren -
Evaluation of immune electron microscopy as a specific, time-saving, and
highly sensitive method of detection of plant viruses (Lesemann, D.-E., Koe
nig, Renate, teilweise in Zusammenarbeit mit Bozarth, R. F., University of Indiana,
Terre Hautes, USA)

Immunelektronenmikroskopische Methoden wurden mit Viren aus verschiedenen Grup
pen erfolgreich angewendet. Alfalfa mosaic, apple stem grooving, barley yellow mosaic, 
beet cryptic, broad bean wilt, cactus 2, citrus tristeza, cucumber mosaic, potato leaf roll, 
potato Y u. a. Viren konnten mit der Dekorationsmethode direkt in Pflanzenrohsaften 
identifiziert werden. Damit ist die sehr breite Anwendbarkeit dieser Methode belegt. Das 
beet necrotic yellow vein virus wurde mit der Derrick-Methode trotz der niedrigen Virus
konzentration serienma.Big ohne Probleme im Saft von Zuckerriibenwurzeln nachgewie
sen. Mit einigen Tymoviren wurde gepriift, wieweit quantitative Bestimmungen der Virus
konzentration mit der Derrick-Methode durchgefiihrt werden kon.nen. Heterologe Anti
serum-Virus-Kombinationen zeigten eine enge Spezifitat der Derrick-Methode an, die eine 
hervorragende ldentifizierung von Viren, weniger dagegen die Feststellung entfernterer 

Verwandtschaften erlaubt. 

12. Untersuchungen iiber das Resistenzverhalten von Futtergrasern und Le
guminosen gegeniiber Viren und den EinfluB der Virosen au£ Samener
trag und Griinmasse - Investigations on the resistance of fodder grasses
arid legume crops to viruses. Reduction of yield by the virus diseases
(Huth, W.)

Die vor zwei Jahren begonnenen Versuche mit dem ryegrass mosaic virus wurden fortge
ftihrt. Als Ausgangsmaterial dienten iiber 3000 Pflanzen des Deutschen Weidelgrases, die 
wiederholt mit dem Virus beimpft wurden. Nach nunmehr zwanzigmaliger Wiederholung 
der Inokulation sind bisher 320 Pflanzen selektiert worden, die noch nicht erkrankten, so 
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daB Aussicht besteht, resistente Formen zu selektieren, die for Ziichtungsarbeiten zur Ver
fogung gestellt werden konnen. 

In entsprechenden Versuchen mit dem barley yellow dwarf viru� sollen resistente oder 
tolerante Formen von Weidelgras, Schwingel und Knaulgras selektiert werden. Etwa 
40.000 Einzelpflanzen sind infiziert und ausgepflanzt worden. Eine gr6Bere Zahl symp
tomlos gebliebener Pflanzen wurden daraus selektiert. Wenn sie virusfrei sind und nach 
Beimpfung weiter virusfrei bleiben, konnen sie als Ausgangsmaterial flir Resistenzztichtun
gen verwendet werden. 

13. Untersuchungen iiber das Resistenzverhalten von Getreide gegeniiber Vi
ren - Investigations on the resistance of cereal varieties to some impor
tant viruses (Huth, W.)

a) Sommergerste. In Versuchen im Gewachshaus und im Freiland wurden 15 Sorten
Sommergerste mit barley yellow dwarf virus infiziert. Die meisten Sorten waren hoch
gradig anfallig. Unter Freilandbedinungen starben die erkrankten Pflanzen innerhalb von
4 Wochen nach der Infektion ab. Nur eine Sorte verhielt sich gegeniiber dem Virus tole
rant.

b) Wintergerste. Wintergerstensorten reagieren auf Infektionen mit dem barley yellow
dwarf virus unterschiedlich; von 19 im Gewachshaus gepriiften Sorten zeigten 3 eine Tole
ranz. Die Ergebnisse der Freilandversuche konnen erst im kommenden Jahr bonitiert
werden.

14. U ntersuchungen zur biologischen Charakterisierung mehrerer Stamme des
barley yellow dwarf virus - Investigations on biological properties of
strains of barley yellow dwarf virus (Huth, W.)

Von den 6 Stammen des barley yellow dwarf virus, die sich an Hand der Reaktionen er
krankter Hafer- und Gerstenpflanzen differenzieren lassen, werden S nur <lurch Rhopalo
siphum padi und einer <lurch Macrosiphum avenae iibertragen. In der Bundesrepublik 
iiberwiegen die durch Rh. padi tibertragenen Virusstamme, sie verursachen starkere Scha
d en an den Pflanzen als der durchMacrosiphum avenae tibertragene Virusstamm. 

15. Bestandsaufnahme iiber das Vorkommen von Virosen bei Getreide und
Futtergrasem - Investigations on the occurrence of virus diseases in
cereals and fodder grasses (Huth, W., Lesemann, D.-E., Paul, H. L., in Zusammen
arbeit mit Radtke, W., Pflanzenschutzamt Hannover und Wedler, W., Landwirtschafts
kammer Hannover)

Das Vorkommen des barley yellow mosaic virus in der Bundesrepublik Deutschland wur
de 1978 erstmalig mittels elektronenmikroskopischer und serologischer Diagnose nachge
wiesen. Hauptverbreitungsgebiete sind die Umgebung von Konigslutter bei Braunschweig, 
der Haarstrang und die Niederterrassen des Rheins nordlich Koln; vereinzelt ist das Virus 
auch an anderen Stellen aufgetreten. In den Hauptverbreitungsgebieten sind inzwischen je 
SOO bis 1 OOO ha zusanimenhangender Bodenflache virusverseucht. Das bodenblirtige Virus 
laBt sich bei der Bearbeitung der Felder mit Geraten verbreiten. Symptome der Virose 
sind strichelformige Aufhellungen auf den jungen Blattern, altere Blatter vergilben und 
sterben ab. An Hand der Strichelsymptome auf den jiingsten, teilweise noch aufgerollten 
Blattern, laBt sich die Virose von Vergilbungen anderer Ursachen, z. B. Staunasse, Boden-
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verdichtung, unterscheiden. Die virusbedingten Ertragsverluste bei den meisten in 
Deutschland angebauten Wintergerstensorten liegen bei 50 %. 

16. Untersuchungen iiber die Verwandtschaft und Einordnung von Viren aus
Futtergrasern mittels serologischer Verfahren - Investigations on the re
lationship and on the classification of viruses of fodder grasses by means
of serology (Paul, H. L.)

Siebzehn Isolate von verschiedenen isometrischen Viren aus Gramineen aus Deutschland 
und aus anderen Landero wurden gereinigt und serologisch auf ihren Verwandtschaftsgrad 
untersucht. Die jetzt abgeschlossenen Versuche zeigten, da6 sich die meisten der Isolate in 
zwei gro6e Gruppen einordnen lassen, die allerdings zueinander keine Beziehungen zeigen. 
Alie diese Viren konnen mittels hochempfindlicher serologischer Methoden schnell und 
einfach diagnostiziert werden, nachdem die Serurnherstellung for sie ausgearbeitet warden 
ist. 

17. Vergleichende Untersuchung der Zytologie von virusinfizierten Grami
neen - Comparative cytology of virus infected gramineae (Lesemann, D.-E.
und Huth, W.)

Die zytologische Untersuchung von mit verschiedenen isometrischen Viren infizierten 
Grasern hat klare Unterschiede ergeben. Panicum mosaic und St. Augustin decline virus 
induzieren auffallige Proliferationen der Mitochondrien. Corn chlorosis virus verursacht in 
Mitochondrien z. T. sehr gro�e Ansamrnlungen van fibrillarem Material. Die von Lolium 
mottle und Cynosurus mottle virus induzierten Veranderungen sind untereinander sehr 
ahnlich: es treten im Zytoplasma Viroplasma-ahnliche Massen auf sowie Ansammlungen 
van Fibrillen, die an doppelstrangige Nukleinsauren erinnern. Au6erdem treten Viruspar
tikeln nicht nur im Zytoplasma, sondern auch im Zellkern auf. Bei Molinia streak, cocks
! oat mild mosaic und bromegrass mosaic virus wurden bisher keine spezifischen zytopa
thologischen Effekte beobachtet. - Danach ist es moglich, die morphologisch ahnlichen 
isometrischen Graserviren zytopathologisch zu differenzieren. Die Ergebnisse stimmen 
mit der aus anderen Daten abgeleiteten Klassifikation dieser Gramineenviren iiberein. 

18. Analyse von Viruskrankheiten in Gemiisekulturen auf ihre Erregerviren -
Identification of unknown viruses in virus diseased vegetable crops
(Weidemann, H. L., Lesemann, D.-E. und Koenig, Renate)

a) Aus Selleriepflanzen wurden drei Potyviren isoliert, die unterschiedliche Symptome
hervorrufen. Serologische Befunde !assen vermuten, da6 zwei dieser Isolate Stamme des
Selleriemosaikvirus (CeMV) sind. Beide Isolate lassen sich <lurch ihr Wirtsspektrum und
ihre Zelleinschlu6korper (Pinwheels) unterscheiden. Das dritte Isolat ist serologisch vom
CeMV verschieden, so da6 es als gesondertes Virus betrachtet werden mu6. Verschiedene
Selleriesorten reagieren auf lnfektionen mit diesen Viren mit unterschiedlicher Symptom
auspragung, so da6 die Determinierung und die Diagnose der Viren fiir die Resistenz
ziichtung wichtig sind.

b) Aus der Kopfsalatsorte ,Ravel' wurde ein unbekanntes Virus isoliert. Mechanische lno
kulationen gelangen bislang nur auf Chenopodium quinoa und vereinzelt auf Lycopersi
cum chilense. In beiden Wirten wird das Virus systemisch. Eine Blattlausiibertragbarkeit
wurde nicht gefunden; elektronenmikroskopisch waren keine Partikeln nachzuweisen.
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c) Fi.ir das Zwiebelkulturen schadigende Onion yellow dwarf virus stand bislang keine zu
verlassige Testpflanze zur Verfligung. Nunmehr erwies sich Allium scorodoprasum als
Wirtspflanze, die mit deutlichen Symptomen reagiert. Ihre Zuverlassigkeit als Testpflanze
wird gepriift.

19. Virusbedingte Lagerschaden in Weillkohl - Investigations on virus-indu-
ced damages in stored white cabbage(Weidemann, H. L. und Lesemann, D.-K)

Versuche zur Ermittlung der Ursachen qualitatsmindemder Lagerschaden bei Weill,kohl 
wurden fortgesetzt. Die Kohlpflanzen wurden im Freiland mit turnip mosaic virus, turnip 
yellow mosaic virus und cauliflower mosaic virus inokuliert, nach der Ernte ins Lager ge
bracht und dort die Entwicklung von Blattnekrosen verfolgt. Die Virusinfektionen hatten 
einen m�gebenden Antell an diesen Schaden, insbesondere verursachte turnip mosaic 
virus wahrend der Lagerung zahlreiche Nekrosen der Innen- und AuBenblatter. In den 
Kohlblattem wurde neben den inokulierten Viren oft noch ein bacilliformes Virus gefun
den, das von nati.irlichen Infektionen herrtihren muB. Nach elektronenmikroskopischen 
und serologischen Untersuchungen di.irfte es sich um das blattlausiibertragbare broccoli 
necrotic yellows virus handeln, das bisher in Deutschland noch nicht gefunden wurde. 
Seine Bedeutung fi.ir Lagerschaden bleibt zu priifen. 

20. Untersuchungen iiber die Rizomania-Krankheit der Zuckerriiben (beet
necrotic yellow vein virus) - Rizomania disease of sug-ar beets (beet nec
rotic yellow vein virus) (Lesemann, D.-E. und Koenig, Renate, in Zusammenarbeit
mit Hamdorf, G., Landespflanzenschutzamt Rheinland-Pfalz, Mainz, und Schaufe
le, W.R., Institut fur Zuckerrtibenforschung, Gottingen)

Von Zuckerriiben aus dem Raum GroB-Gerau wurden Isolate des beet necrotic yellow 
vein virus gewonnen. Ein Isolat wurde teilgereinigt und ein Antiserum hergestellt, <lessen 
Eignung fi.ir Routinetests gepriift werden soll. Die Riibenvirose tritt im rheinland-pfiilzi
schen und hessischen Tell des Oberrheintales zwischen dem Taunus und dem Gebiet 
Mannheim-Ludwigshafen verbreitet auf. Die Verbreitung wird weiter iiberpriift, da an
scheinend das Virus nicht auf das genannte Gebiet beschrankt ist. 

21. Untersuchungen iiber die Reisigkrankheit der Rebe - Investigations on
the ,,Reisigkrankheit" of grapevines (Paul, H. L., in Zusammenarbeit mit Stell
mach, G., Institut fur Pflanzenschutz im Weinbau, Bernkastel-Kues und Briickbau
er, H., Landes-Lehr- und Forschungsanstalt fi.ir Wein- und Gartenbau, Neustadt)

Zur Diagnose der wirtschaftlich bedeutsamen Reisigkrankheit der Rebe wurden Verbesse
rungen der serologischen Diagnosemethoden erarbeitet. Erstmalig wurden in gr66erem 
Umfang die im Vorjahr entwickelten Protein-A-Latex-gekoppelten Antiseren hergestellt 
und eingesetzt. Neun verschiedene Viren kommen in reisigkranken Reben vor, die Haupt
rolle spielen grapevine fanleaf virus und arabis mosaic virus. Fi.ir das gemeinschaftliche 
Programm wurden 381 Serumportionen (ea. 38.000 Einzeltests) an die mitarbeitenden 
Stellen gegeben, in Braunschweig wurden 245 Rebenproben auf je 8 Viren gepriift. Die 
Untersuchungen erstreckten sich auf verschiedene Sorten bzw. Klone vori Edelreisern und 
Unterlagsreben. Nach Testung als frei van Reisigkrankheit befundene Reben, die auBer
dem frei van der Rollkrankheit sind, werden im Gewachshaus vermehrt und konnen zu 
gegebener Zeit zum Aufbau gesunder Schnittgarten verwendet werden. 
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22. Untersuchungen von Reben und virusahnlichen Symptomen unbekannter
Atiologie - Investigations of grapevines showing virus-like symptoms of
still unknown origin (Paul, H. L., in Zusammenarbeit mit Stellmach, G., Institut
for Pflanzenschutz im Weinbau der BBA, Bernkastel-Kues, Vuittenez, A., Station de
Pathologie Vegetale, Colmar, Frankreich und Briickbauer, H., Landes-Lehr- und For
schungsanstalt fiir Wein- und Gartenbau, Neus!adt)

a) Aus Blattmaterial von rollkranken und gesunden Reben verschiedener Herkunft und
Sorten wurden Nukleinsiiuren extrahiert und gereinigt; mit ihnen wurden krautige Test
pflanzen (Chenopodium- und Nicotiana-Arten) beimpft. Trotz variierter Versuchsbedin
gungen konnten weder infektiose Nukleinsiiure noch Virus mit den Testpflanzen gefun
den werden. Die friiher in Israel beschriebene Isolation eines Potyvirus gelang bei unse
rem Material nicht.

b) Aus Reben mit infektioser Panaschiire oder Reisigkrankheit sollte das von JACOB
(Phytopath. Z. 88, 1977, 85) beschriebene Potyvirus isoliert werden. J edoch gelang das
weder mit der Originalmethode noch mit Varianten derselben. Hingegen wurden in allen
Fallen nur die als Verursacher der Krankheit schon bekanntenNEPO-Viren gefunden.

23. Untersuchung labiler und latenter Obstviren - Investigation of labile and
latent fruit tree and small fruit viruses (Casper, R.)

In Prunus avium-Saatgut von Biiumen, die frei von prune dwarf virus und prunus necrotic 
ringspot virus waren, lieB sich in betriichtlichem Umfang prune dwarf virus nachweisen. 
Dies deutet auf Obertragung des Virus durch Pollen von virusbefallenen Kirschbiiumen in 
der Umgebung der Samenspenderbiiume hin. Fiir die Gewinnung virusfreien Saatgutes zur 
Unterlagenanzucht geniigt es deshalb nicht, nur die Samenspenderbiiume auf Virusbefall 
zu untersuchen. 

24. Viruskrankheiten in Orchideenkulturen. N achweis, Verbreitung, Atiolo
gie, Epidemiologie - Virus diseases in orchids. Diagnosis, distribution,
etiology, epidemiology (Lesemann, D.-E. und Koenig, Renate)

In 125 virusverdiichtigen Proben kultivierter Orchideen wurde hiiufig Befall von cymbi
dium mosaic virus, odontoglossum ringspot virus und ,,kurzen Orchideen-Rhabdoviren" 
(KORY) nachgewiesen. Die letzteren traten in bisher noch nicht als Wirte bekannten Gat
tungen auf. Den KORY iihnliche Partikeln wurden auch in einer Peperomia gefunden, die 
in einem Orchideentopf wuchs. Dies deutet darauf hin, daB der natiirliche Wirtskreis der 
KORY nicht auf Orchideen beschriinkt ist. - In aus den USA importierten Pflanzen von 
Masdeval/ia trat ein bisher in Europa nicht in Orchideenkulturen nachgewiesenes Poty
virus auf, das dem bean yellow mosaic virus nahesteht. - Das Dendrobium vein necrosis 
virus, das bisher nur einmal in Deutschland aufgefunden worden war, trat in einem Orchi
deenbetrieb an einer gro�eren Zahl von Dendrobium phalaenopsis-Zuchtpfl.anzen auf. 

25. Differenzierung und Diagnose von Potyviren anhand der Zytologie infi
zierter Zellen - Differentiation and diagnosis of potyviruses using the
cytology of infected cells (Lesemann, D.-E.)

Zytologische Untersuchungen zur Differenzierung von Potyviren wurden an einer Reihe 
von Objekten durchgeftihrt. Dabei wurden die pinwheel-EinschluBkorper nach der Eintei
lung von EDWARDSON (1974) klassifiziert. 
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Sieben symptomatologisch verschiedene Potyvirus-Isolate von Sellerie enthielten drei ver
schiedene EinschluBki:irpertypen. Die Typen von fonf Isolaten entsprachen dem des 
celery mosaic virus, der Typ von einem entsprach dem des bean yellow mosaic virus und 
der Typ des letzten war in eine weitere Gruppe einzuordnen. 

In Zantedeschia mit zwei unterschiedlichen von Potyviren verursachten Symtomtypen be
saB ein Typ EinschluBki:irper, die denen des dasheen mosaic virus iihneln, wiihrend der an
dere Einschli.isse hervorruft, die bisher inAraceen noch nicht gefunden worden sind. 

In kultivierter Daphne mezereum, infiziert mit dem in Deutschland verbreiteten Daphne
Y-Virus, hatten die EinschluBki:irper groBe Ahnlichkeit mit denen des bean yellow mosaic 
virus. Damit unterscheidet sich dieses Virus von dem in Neuseeland in kultivierter Daphne 
verbreiteten Potyvirus. Aus der Orchideengattung Masdevallia wurde ein Potyvirus iso
liert, dessen EinschluBki:irper denen des bean yellow mosaic virus sehr iihnlich sind. Reak
tionen auf Testpflanzen und serologische Tests bestiitigten seine nahe Verwandtschaft 
zu diesem. 

26. Eliminierung von Viren aus Kulturpflanzen mittels Meristemkultur -
Elimination of viruses by meristeme culture of different cultivated plants
with vegetative propagation (Huth, W.)

Eine Meristemkultur ist oft der einzige Weg, wertvolle, virusverseuchte Sorten von Virus 
zu befreien; sie wurde bei folgenden Kulturen eingesetzt: a) Kartoffeln. Die vorjiihrigen 
Versuche, vier nematodenresistente Kartoffelklone aus dem internationalen Testsortiment 
zur Identifizierung von Nematoden-Pathotypen von Viren zu befreien, sind fortgesetzt 
worden. Zwei der Klone sind saniert worden und mehr als 500 Knollen je Klon wurden 
zur Vermehrung dem Institut fi.ir Nematologie in Mi.inster i.ibergeben. b) Apfel und Him
beere. Auf speziellen Nahrmedien war es mi:iglich, i.iber Meristemkultur erhaltene Sprosse 
zu bewurzeln. Schwierigkeiten bereitete jedoch die weitere Kultur der bewurzelten 
Sprosse in Erde, denn nur wenige Pflanzen i.iberlebten den Wechsel des Substrates. Die 
Uberlebenschancen wurden erhi:iht, wenn die Pfliinzchen zuniichst in Torf-Pellets (Jiffi 7) 
und erst dann in Erde gepflanzt werden, weil in den Torf-Pellets Wachstum und Entwick
lung der Wurzeln gefordert werden. c) Pflaume. Aufbauend auf den Erfahrungen aus der 
Apfelmeristemkultur wurden Versuche mit Pflaume begonnen. Fi.ir die Kultur der nur 
0,2 mm langen SproBabschnitte muBte jedoch ein anderes Niihrmedium entwickelt wer
den. Am besten wuchsen die SproBabschnitte auf einem Medium, das je 0,2 mg/1 Benzyl
aminopurin und Indolylbuttersaure enthiilt. Innerhalb von 6 Monaten entwickelten sich 
darauf die SproBabschnitte zu 1 bis 2 cm langen Sprossen. 

27. (!"ntersuchungen zur Chemotherapie gegen pflanzenpathogene Viren
Investigations on chemotherapy against plant viruses (Rohloff, H.)

Die chemotherapeutischen Untersuchungen wurden auf die Anwendung des Wirkstoffs 
Ribavirin konzentriert. Die Applikation erfolgte i.iber die Wurzeln der Pflanzen, die in 
Hydrokultursystemen gehalten wurden. Bei der Kartoffel ist es gelungen, aus Knollen, die 
mit dem Kartoffel-X-Virus (PYX) infiziert waren, gesunde Pflanzen zu erhalten die auch 
PVX-freie Knollen lieferten. Nach mehrwi:ichiger Behandlung waren 92 % der Knollen 
virusfrei, in ihnen konnte auch nach der 2. Generation das PYX mit dem ELISA-Test 
nicht mehr nachgewiesen werden. Die Wirkung des Ribavirins gegen den Apfelstamm des 
prunus necrotic ringspot virus in Hopfen wurde durch eindeutige Dosiswirkungskurven 
nachgewiesen. Nach einer Behandlungsdauer von 4 Wochen mit einer Dosis von 300 µg/ml 
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konnten virusfreie Sprosse gewonnen werden. Die Untersuchungen werden mit diesen und 
anderen landwirtschaftlich wichtigen Virosen bei vegetativ vermehrbaren Kulturpflanzen 
weitergefohrt. 

28. Viruseliminierung bei Hopfensorten und virusfreier Anbau von Hopfen
sorten - Elimination of viruses from hop varieties and cultivation of
virusfree hop gardens (Rohloff, H., in, Zusammenarbeit mit der Landesanstalt for
Ptlanzenschutz, Stuttgart, und der Bayerischen Landesanstalt for Bodenkultur und
Pflanzenbau, Abteilung Hopfen, Wolnzach)

In Fortsetzung der Arbeiten des Hopfensanierungsprojektes wurden weitere Hopfenklone 
und -sorten durch Hitzetherapie und erstmalig auch durch Chemotherapie mit Ribavirin 
von Virusinfektionel! befreit. Dabei wurden hochertragreiche Klone des Tettnanger Friih
hopfens, Zuchtstamme sowie importierte Sorten bearbeitet. Aus den virusfreien Hopfen
klonen werden, wie bisher, virusfreie Muttergarten angelegt, aus denen gesunde Ertrags
anlagen aufgebaut werden. Da virusfreier Hopfen eine erheblich bessere Qualitat hat 
(der a-Bitterwert liegt um 25-30 % hoher), sollen diese Untersuchungen dazu beitragen, 
den deutschen Hopfenanbau im internationalen Markt konkurrenzfahig zu halten. 

29. Epidemiologische Untersuchungen iiber die Dynamik der Virusausbrei
tung in landwirtschaftlichen Kulturen - Epidemiological investigations
on virus spread in agricultural crops (Rohloff, H.)

a) Fur das Lolium enation virus wurden die Vektoreigenschaften der Zikade Javesella
pellucida untersucht. Bei diesen Versuchen im Gewachshaus konnte das mechanisch nicht
iibertragbare Virus auf Lolium westerwoldicum und auf A"henatherum elatius iibertragen
werden. Nach einer Aufnahmesaugzeit von 7 Tagen betragt die Latenzzeit 20 Tage. Die
Virulenz der Vektoren hat ihr Maximum in der 5. Woche nach der Virusaufnahme; bis
zum Ende der Lebenszeit (12-13 Wochen) sinkt sie allmahlich ab.
b) Epidemiologische Analyse von verstarkten Virusinfektionen in der Kartoffelsaatgut
vermehrung (in Zusammenarbeit mit dem Pflanzenschutzamt Hannover). Daten iiber Vi
rusinfektionen im Basispflanzgut aus den obligatorischen Testungen wurden biometrisch
ausgewertet. Die Analyse der Daten Uber die letzten 10 Jahre ftihrte zu den folgenden Er
kenntnissen: 1. Die Vermehrung der Kartoffel-Y-Virus(PVY)-lnfektionen, die im Jahre
1976 nach einer ungewohnlich starken Entwicklung der Blattlauspopulationen so hoch
ausgefallen war, ist nicht auf dieses Jahr beschrankt. 2. Die Entwicklung der Epidemie
setzte bereits im Jahr 1969 ein und hat sich seither permanent fortgesetzt. 3. Der perma
nente Anstieg der PVY-Infektionen Uber 8 Jahre ist <lurch Veranderungen bei den Blatt
lauspopulationen allein nicht erklarbar. Er wurde vor allem dadurch verursacht, da� das
Pflanzgut fur die Basi_svermehrung zunehmend hohere Anteile viruskranker Knollen ent
hielt. 4. Betroffen von dieser Entwicklung sind nicht nur Sorten, die nur schwache Symp
tome zeigen, sondern auch solche, die auf Grund deutlicher Symptome im Feldbestand
gut zu selektieren sind. 5. Von besonderer Bedeutung ist, d� von dieser Entwicklung
auch resistente Sorten betroffen sind, die einen gleichen permanenten Anstieg der PVY
lnfektionen zeigen, allerdings auf einem Niveau geringerer Prozentsatze. Die Analyse der
Daten wird fortgesetzt mit dem Ziel,, weitere Ursachen fur diese PVY-Epidemie aufzu
klaren.

H7 2 



Institut fur Mikrobiologie in Berlin-Dahlem 

Diagnostfsche Untersuchungen von eingesandtem Pflanzenmaterial mit Verdacht auf Bak
teriosen, Mykosen und Mykoplasmosen haben im Berichtszeitraum wiederum einen gro
Ben Teil der Forschungskapazitat des Instituts beansprucht. Es wurden tiber 100 Einsen
dungen bearbeitet und auBerdem eine Vielzahl von Pilz- und Bakterienisolaten bestimrnt 
sowie als Reinkulturen aus der unterhaltenen Sammlung phytopathogener Mikroorganis
men fur Versuchszwecke abgegeben. 

Das Institut ftihrte rasterelektronenmikroskopische Untersuchungen in Zusammenarbeit 
mit dem Institut for Pflanzenschutz im Zierpflanzenbau und mit dem lnstitut fur Vor
ratsschutz <lurch. 

Im Zusammenhang mit dem 3. Internationalen KongreB fur Pflanzenpathologie ftihrte das 
Institut den 4. Internationalen Fusarium-Workshop <lurch. An der dreitagigen Veranstal
tung nahmen 49 Wissenschaftler aus 21 Landern teil. 

Gemeinsam mit dem Institut for Pflanzenschutz im Obstbau wurde zur Einftihrung in die 
lichtmikroskopischen Nachweismethoden von mykoplasmaahnlichen Organismen in 
Pflanzen ein zweitagiger Kurs fur Fachreferenten des amtlichen Pflanzenschutzdienstes 
abgehalten. 

1. Diagnose und Erforschung atiologisch unklarer oder neuer Pflanzen
krankheiten mit Verdacht auf Mykosen, Bakteriosen und Mykoplasmosen

1.1 Atiologisch unklare Blatt-, Stengel- und Bliitenerkrankung an einjahrigem Schleier
kraut - Etiology of a hitherto unknown blight of leaves, stems, and flowers of 
Gypsophila elegans (Schneider, Roswitha, in Zusammenarbeit mit Plate, H.-P., Pflan
zenschutzamt Berlin) 

Die Pathogenitat der 1977 aus kranken Schleierkrautpflanzen isoliertenAlternaria konnte 
<lurch Infektionsversuche im Freiland nachgewiesen werden. Von sechs anderen geprtiften 
Arten aus der Farnilie der Caryophyllaceae wurde lediglich Gypsophila paniculata noch 
befallen. Untersuchungen von Saatgutproben verschiedener Herkunft bestatigten den Ver
dacht, daB der wirtschaftlich bedeutsame Erreger samentibertragbar ist. Beizversuche mit 
Methiram brachten keinen befriedigenden Erfolg. Die Bestimmung des Erregers bereitet 
nach wie vor erhebliche Schwierigkeiten. 

1.2 Stengelgrundfaule an Myrte - Collar rot of myrtle (Schneider, Roswitha, in Zusam-
menarbeit mit Plate, H.-P., Pflanzenschutzamt Berlin) 

In einer Berliner Gartnerei entstand im Herbst 1978 in einem Satz von etwa 2500 Myrten
Jungpflanzen als Folge einer Stengelgrundfiiule ein Ausfall von tiber 90 %. Als Erreger der 
bis dahin noch nicht beobachteten Krankheit kommt der Pilz Cylindrocl.adium scoparium 
in Betracht, der hier offenbar erstmals von dieser Zierpflanze isoliert werden konnte. Die 
zum Nachweis der Pathogenitat dieses Pilzes erforderlichen Infektionsversuche sind einge
leitet worden. 

1.3 V orkommen von Mycosphaerella brassicicola an Kohl in Schleswig-Holstein -
Occurrence of Mycosphaerella brassicicola on cabbage in Schleswig-Holstein (Schnei
der, Roswitha) 

Im November 1978 wurden von einer Gemtisezucht-Genossenschaft in Schleswig-Holstein 
Blatter von WeiB- und Rotkohl mit ausgedehnten Lasionen eingesandt, bei denen Ver-
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dacht auf Befall durch Phoma lingam bestand. Niihere Untersuchungen ergaben jedoch, 
d� es sich bei den auf abgestorbenen Blattpartien zahlreich vorhandenen Fruchtkorpern 
um Perithezien von Mycosphaerella brassicicola, handelt. Da dieser Pilz bei Kohl eine wirt
schaftlich wichtige Krankheit ( ring spot) verursacht, iiber deren Auftreten in der Bundes
republik offenbar noch keine Berichte vorliegen, ist dieser Befund von besonderer Bedeu
tung. 

1.4 Atiologie einer Triebfiiule an Gaultheria procumbens - Etiology of a stem rot of 
Gaultheria procumbens (Krober, H., in Zusammenarbeit mit Zinkernagel, V., Lehr
stuhl fiir Phytopathologie der TU Miinchen in Freising-Weihenstephan) 

An der vor allem im oldenburgischen Baumschulgebiet verbreitet gezogenen, als Boden
decker zu verwendenden Gaultheria procumbens entstehen seit Jahren durch eine Trieb
faule schwere Schiiden. Als Erreger dieser Fiiule wurde erstmals Phytophthora cinnamomi
nachgewiesen. Die sichere Diagnose und Untersuchungen iiber das Auftreten der Krank
heit lieferten Erkenntnisse iiber geeignete Bekiimpfungsm�nahmen. 

1.5 Ftillfiiule bei Pfropfreben bisher unbekannter Ursache - A hitherto unknown foot 
rot of grafted grapes (Krober, H., in Zusammenarbeit mit Hopp, H., Staatliches Wein
bauinstitut, Freiburg/Breisgau) 

In einigen Weinbaugebieten der Bundesrepublik tritt an erwachsenen Rebstocken zuneh
mend eine Fufl,faule auf, von der mehrere Unterlagen betroffen sind. Befallene Rebstocke 
sterben schlieil,lich ab. In Anbetracht der wirtschaftlichen Bedeutung dieser Krankheit 
und da frtiher gelegentlich von derartigem Material angeblich auch Phytophthora spp. iso
liert worden waren, wird an einem breiten Spektrum von Untersuchungsmaterial systema
tisch erforscht, ob es sich bei dieser Fufl,faule primiir um eine Mykose, insbesondere um 
eine neue Phytophthora-Krankheit, handelt. - Bisherige Versuche waren wenig erfolgver
sprechend. 

1.6 Atiologie von Vergilbungs- und Welkeerscheinungen bei Zuckerriiben - Etiology of 
yellows and wilt of sugar beet (Gerlach, W., in Zusammenarbeit mit Koch, F., Klein
wanzlebener Saatzucht AG, Einbeck) 

In der Umgebung von Regensburg traten 1978 bei Zuckerriiben frtiher nicht beobachtete 
Krankheitsbilder auf. Pflanzen blieben im Wachstum zuriick, zeigten Vergilbungs-, Welke
und Absterbeerscheinungen und wiesen verfarbte Gefafl,partien im Innern der Hauptwur
zel und der Rube auf. Isolierungsversuche ergaben iiberwiegend Pilze der Gattung Fusari
um, darunter F. oxysporum, von dem auch eine auf Zuckerriibe spezialisierte, gefafl,para
sitiire Form bekannt, bisher aber in der Bundesrepublik noch nicht nachgewiesen worden 
ist. In Gewiichshaus- und Freilandversuchen soll die Pathogenitiit der isolierten Fusarien 
geprtift werden. 

1.7 Atiologisch unklare Blattkrankheit an Chinakohl - A leaf disease of Chinese cabbage 
of unknown etiology (Kohn, S.) 

Auf den Blattspreiten von Chinakohl wurden in Norddeutschland 1977 erstmals knoll
chenartige Wucherungen unterschiedlicher Groil,e bis etwa Bohnengroil,e gefunden. Einige 
daraus isolierte Bakterienstiimme entsprachen in ihrem physiologischen Verhalten Agro
bacterium tumefaciens. Infektionsversuche an Bryophyllum tubiflorum, einer zum Nach
weis iiblichen Testpflanze, verliefen jedoch bisher erfolglos. Da im Berichtsjahr erneut 
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derartige Wucherungen aufgetreten sind, sollen die Untersuchungen weitergefiihrt und die 
Infektionsversuche mit frischen Isolaten wiederholt werden. 

1.8 Gef�bakteriose an Kalanchol - A bacteriosis of vascular tissue of Kalanchoe 
(Kohn, S., in Zusammenarbeit mit Ktihne, H., Pflanzenschutzamt Oldenburg) 

Eine atiologisch unklare Welkekrankheit der Zierpflanze Kalancho"e blossfeldiana, iiber die 
bereits 1970 aus dem Raum Stuttgart undJ976 vom Pflanzenschutzamt Hannover berich
tet warden war, trat im Frtihjahr 1978 auch in Oldenburg auf. Aus eingesandten Pflanzen 
isolierte Bakterienstamme wurden aufgrund ihrer physiologischen Leistungen und ihres 
serologischen Verhaltens als Erwinia carotovora var. chrysanthemi identifiziert und durch 
lnfektionsversuche als Erreger dieser Welkekrankheit nachgewiesen. 

1.9 Diagnostische Untersuchungen von Pflanzen mit Verdacht auf Mykoplasmainfek
tion - Diagnostic investigations of plants with suspected mycoplasma-infektion 
(Petzold, H. und Marwitz, R.) 

Mit Verdacht auf Infektion durch mykoplasmaahnliche Organismen wurden im Berichts
jahr dem Institut u. a; Proben von Apfelbaumen und verschiedenen Zierpflanzenarten -
Rosen, Sommerastern, Elatior-Begonien, Inkalilien - zur Diagnose iibersandt. Elektronen
und lichtmikroskopische Untersuchungen an Leitgewebeproben aus verschiedenen Pflan
zenteilen sowie Dbertragungsversuche durch Pfropfung und mit Hilfe von Cuscuta erga
ben bisher in keinem dieser Falle Anhaltspunkte fiir eine Mykoplasmose. 

2. Forschungen iiber die Biologie und Taxonomie phytopathogener Mikro
organismen und iiber die von ihnen verursachten Pflanzenkrankheiten

2.1 Kliirung der systematischen Zugehorigkeit eines nemathoden-parasitiiren Pilzes -
Identification of a parasitic fungus on nematodes (Schneider, Roswitha, in Zusam
menarbeit mit Sturhan, D., Institut for Nematologie, Miinster/Westf.) 

Vergleiche der aus Larven vonHeterodera humuli isoliertenHirsutella mit Diagnosen und 
verftigbaren Reinkulturen bekannter Hirsutella-Arten ergaben, d� dieser Pilz mit keiner 
von ihnen iibereinstimmt. Er wird deshalb als eine neue Art angesehen, for die der Name 
Hirsute/la heteroderae vorgeschlagen wird. 

2.2 Erforschung des Anthraknose-Komplexes der Lupinen in den Andenliindern Siidame
rikas - Studies on anthracnose diseases of iupins in the Anden countries of South 
America (Schneider, Roswitha und Gerlach, W., in Zusammenarbeit mit der Deut
schen Gesellschaft fur technische Zusammenarbeit mbH (GTZ), Eschborn) 

Im Rahrnen des Projektes ,,EiweIBreiche Kornerleguminosen" der GTZ hat das Institut 
die Kfarung spezieller phytopathologischer Probleme iibernommen. Wirtschaftlich schwer
wiegende Verluste werden in Andenliindern Siidamerikas in Bestanden von Lupinus muta
bilis und L. albus durch einen als Anthraknose bezeichneten, atiologisch unklaren Krank
heitskomplex verursacht. Aus dem 1978 aus Bolivien erhaltenen Untersuchungsmaterial 
konnten neben Colletotrichum trifolii regelma6ig zwei Pyknidienpilze unsicherer systema
tischer Zugehorigkeit isoliert werden, die als mogliche Erreger derartiger Krankheitser
scheinungen in Betracht kommen. lnzwischen aufgenommene Infektionsversuche ergaben 
erste Hinweise auf Pathogenitat und Wirtsspektrum dieser Pilze. 
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2.3 Erforschung der Biologie und Taxonomie von Arten der Gattung Fusarium - Biology 
and taxonomy of Fusarium (Gerlach, W., in Zusammenarbeit mit Vigodsky-Haas, 
Hillela und Dishon, Irene, Institute of Plant Pathology, The Volcani Center, Bet Da
gan/Israel) 

Die Bestimmung der im Rahmen der vereinbarten deutsch-israelischen Zusammenarbeit 
bisher aus Israel erhaltenen, von vielen Pflanzenarten mit unterschiedlichen Krankheits
bildern isolierten Fusarien ergab folgende Arten: F. equiseti, F. oxysporum, F. redolens, 
F. sacchari var. subglutinans, F. semitectum, F. solani, F. ventricosum und Cylindrocar
pon congoense.

Das flir die Dokumentation dieser phytopathologisch au:tl,erordentlich wichtigen Pilzgat
tung als diagnostisches Hilfsmittel vorgesehene Bildmaterial liegt nunmehr vollstiindig und 
druckfertig vor. 

Die langfristigen Untersuchungen Uber den Formenkreis des wirtschaftlich als Krankheits
erreger an Getreide- und Graserarten sehr bedeutsamen F. nivale wurden abgeschlossen. 
Nach Befunden von W. Garns (CBS Baarn) ist dieser Pilz aus der Gattung Fusarium auszu
scheiden und for ihn eine neue Gattung aufzustellen. 

2.4 Auflaufschiiden bei einigen Kulturpflanzen nach Bodenverseuchung mit verschiede
nen Pythium-Arten und -Herkilnften - Damping off with some crops following soil 
infestation with different species and strains of Pythium (Krob er, H.) 

Die lnfektionsversuche mit Pythium spp. an Getreide wurden fortgefohrt und auf weitere 
Kulturpflanzen unterschiedlicher systematischer Stellung und auf weitere Pythium-Arten 
und -Herktinfte ausgedehnt. Bei optimalen Entwicklungsbedingungen erwiesen sich in der 
Auflaufphase hochanfallig Erbsen gegenUber P. ultimum, Gurken gegenUber P. debarya
num, P. intermedium und P. ultimum, Weizen gegenUber P. debaryanum, Kopfsalat gegen
Uber P. debaryanum und P. intermedium, Spinat gegenUber P. debaryanum und P. ulit
mum. W ei:tl,er Senf war dagegen nur gegenUber P. debaryanum hochstens mittelmaBig an
fallig. Wenn Uberhaupt, dann nur mittelma:tl,ig aggressiv zeigten sich P. vanterpoolii an 
Weizen sowieP. tracheiphilum an Gurken und an Weizen. Die vonP. debaryanum verwen
deten vier Herktinfte wiesen an allen hochanfalligen Pflanzen eine au:tl,erordentlich unter
schiedliche Aggressivitiit auf, die von hoch aggressiv Uber mittelma:tl,ig aggressiv, nahezu 
apathogen bis apathogen reichte. 

2.5 Uberlebensdauer von Konidien mehrerer Falscher Mehltau-Arten - Longevity of 
conidia of some downy mildews (Krober, H.) 

Zur besseren Beurteilung des lnfektionsmaterials von einigen obligat parasitischen Pilzen 
in epidemiologischer Hinsicht und im Infektionsversuch wurde die tiberlebensdauer der 
Konidien von Bremia lactucae, Peronospora farinosa f. sp. spinaciae, P. parasitica und 
P. tabacina unter verschiedenen Umweltbedingungen geprtift und miteinander verglichen.
Soweit bereits Ergebnisse aus diesen Untersuchungen vorliegen, zeigte sich, da:tl, die Koni
dien der einzelnen Pilze eine etwa gleiche 0-berlebensdauer besitzen. In den lufttrocken
aufbewahrten Proben wurde Keimung der Konidien durchschnittlich bis zu 2 Monaten
nachgewiesen, wenn sie bei + 2° C, bis zu 2 Wochen, wenn sie bei 16° C gehalten worden
waren. Die entsprechenden Zeitraume waren bei den in gesattigter Atmosphare aufbe
wahrten Proben 3 Wochen und 6 Tage.
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2.6 Wirkung von Metiram und Pomarsol auf Bakterien im Boden - Action of Metiram 
and Pomarsol on bacteria in the soil (Kohn, S.) 

Da die in vitro Versuche derletzten Jahre gezeigt hatten, daB die meisten der getesteten 
Fungizide eine hemmende bzw. abtotende Wirkung auf die gepri.iften Stiimme von Xan
thomonas- und Pseudomonas-Arten sowie auf einige aus dem Boden isolierte Bakterien
stamme ausiiben, wurden weitere Laborversuche mit Metiram und Pomarsol durchgefiihrt. 
Die derzeit vorliegenden Ergebnisse zeigen, daB auch auf Erdsubstraten hemmende bzw. 
abtotende Wirkungen der obengenannten Fungizide vorhanden sind. Da die Ergebnisse 
einzelner Versuchsreihen jedoch unterschiedlich waren, sind weitere Versuche notwendig. 

2. 7 Untersuchungen iiber die mogliche Mykoplasma-Atiologie einer pear decline ahnli-
chen Krankheit bei Birnen - Studies on the possible mycoplasma etiology of a pear
disease similar to pear decline (Marwitz, R. und Petzold, H., in Zusammenarbeit mit 
Hamdorf, Gudrun, Landespflanzenschutzamt Rheinland-Pfalz, Mainz-Bretzenheim) 

Pear decline ist vor allem aus den USA als eine der wichtigsten Birnenkrankheiten be
kannt und wird durch mykoplasmaahnliche Organismen hervorgerufen. Eine symptoma
tisch sehr ahnliche Krankheit tritt an Birnen in Stidwestdeutschland in den letzten Jahren 
verstiirkt auf, ihre A tiologie ist aber bisher unbekannt. Deshalb wurden umfangreiche 
elektronen- und lichtmikroskopische Untersuchungen an Blattstiel- und SproB-Stiicken 
von etwa 50 Baumen mit dem Ziel vorgenommen, die vermuteten mikrobiellen Erreger 
aufzufinden. Dabei konnten bisher in keinem Fall mykoplasmaahnliche Organismen nach
gewiesen werden, so dail, vorerst for eine Mykoplasma-A tiologie dieser Krankheit noch 
kein Anhalt besteht. Die Untersuchungen werden in verstiirktem MaBe fortgeftihrt. 

2.8 Versuche zum elektronenmikroskopischen Nachweis von mykoplasmaahnlichen Or
ganismen in stolburkrankem Paprika - Attempts for electron microscopical detec
tion of mycoplasma-like organisms in stolbur diseased red pepper (Petzold, H. und 
Marwitz, R.) 

Paprika ist im siidosteuropaischen Raum die wichtigste Wirtspflanze for den Stolbur-Er
reger. Trotz erfolgreicher Obertragungsversuche mit Hilfe von Cuscuta auf andere Sola
naceen und Catharanthus sowie erfolgreicher Riickiibertragung von diesen auf Paprika 
konnten mykoplasmalihnliche Organismen immer nur in den anderen Wirtspflanzen und 
nicht im Paprika selbst licht- und elektronenmikroskopisch nachgewiesen werden. Dieser 
Befund steht in Obereinstimmung mit der hier bekannten Literatur. Durch differenzier
tere Probenahmen wird weiterversucht, dieses Phanomen aufzuklaren . 

. 2.9 Lichtmikroskopische Untersuchungen an Solanaceen mit Mykoplasmainfektion 
Light microscopical investigations on solanaceous plants infected with mycoplasma
like organisms (Petzold, H. und Marwitz, R.) 

Seit langerer Zeit ist bekannt, daB Tomatenpflanzen mit big bud und Stolbur, ohne daB 
deren Mykoplasmanatur erkannt war, im Bereich des inneren Phloems abnorme Vermeh
rung der Phloemelemente aufweisen. Diese Erscheinung tritt nach unseren Befunden nicht 
nur bei Tomate auf, sondern konnte auch bei Nicotiana rustica, Solanum marginatum und 
Petunia-Hybriden festgestellt werden; im Falle von Nicotiana rustica auch nach Infektion 
mit Asternvergilbung. Sie ist am auffalligsten an SproBquerschnitten zu erkennen. Weitere 
Untersuchungen hierzu miissen zeigen, ob es sich bei der abnormen Phloemvermehrung 
um eine allgemeine Reaktion von Solanaceen auf eine Infektion <lurch mykoplasmaahnli-
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che Mikroorganismen handelt und bereits mit der Lupe eine einfache Diagnose moglich 
ist. 

2.10 Rasterelektronenmikroskopische Untersuchungen iiber die Gestalt inykoplasmaiihn
licher Organismen in Pflanzenwirten - Scanning electron microscopical investiga
tions on the shape of mycoplasma-like organisms in plant hosts (Marwitz, R. und 
Petzold, H.) 

Die bisherigen Kenntnisse iiber die Gestalt von mykoplasmaahnlichen Organismen beru
hen in erster Linie auf transmissionselektronenmikroskopischen Untersuchungen von 
Ultradiinnschnitten. Sie geben nur ungenaue Auskunft iiber die dreidimensionale Gestalt 
derartiger Erreger. Die bisherigen Befunde lie�en vermuten, d� ofter als angenommen 
Verbindungen zwischen sogenannten Einzelzellen bestehen konnten. Aus diesem Grunde 
wurde mit Hilfe des Rasterelektronenmikroskopes die raumliche Gestalt solcher Organis
men in den Siebzellen der Wirtspflanzen analysiert. Dabei konnten in den untersuchten 
Modellen - Asternvergilbung, Kleevergriinung, Stolbur und Rapsvergilbung in Catharan

thus roseus - die transmissionselektronenmikroskopischen Befunde hinsichtlich der ver
muteten Grundformen mykoplasmaahnlicher Organismen bestatigt werden. Es zeigte sich 
jedoch, d� isoliert liegende Einzelelemente gegeniiber kolonieartigen Verbindungen 
unterschiedlichster Form und Gro�e in den Hintergrund treten (Abb. 2). Bisherige Vor
stellungen von der lndividualitat der Zellen derartiger Mikroorganismen sind deshalb zu 
revidieren und die sich daraus ergebenden Konsequenzen zu iiberdenken. 

Abb. 2: Mykoplasmaiihnliche Organismen in liingsgeschnittenen Siebzellen von Catharanthus roseus.

lnfektion mit dem Erreger der Primelvergilbung. Einzelne sowie kolonieartig verbundene 
Zellen (10 000: 1). 
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3. Forschungen zur Methodik des Nachweises, der Isolierung, Kultur, Diffe
renzierung und Konservierung von pythopathogenen Mikroorganismen

3.1 Entwicklung einfacher lichtmikroskopischer Verfahren zum Nachweis von mykoplas
maalmlichen Organismen - Development of simple light microscopical methods for 
detection of mycoplasma-like organisms (Petzold, H. und Marwitz, R.) 

Wegen des dringenden Bedarfs an einfachen Methoden zum Nachweis mykoplasmaahnli
cher Organismen wurden die Untersuchungen verstarkt durchgeftihrt. Dabei zeigte sich, 
da6 for den lichtmikroskopischen Nachweis grundsatzlich drei Verfahren zur Wahl stehen 
und je nach Wirt-Parasit-Kombination und Konzentration der Erreger angewendet werden 
konnen. 1. Autofluoreszenzerscheinungen bei stark auf eine Infektion reagierenden Wir
ten. 2. Fluoreszenzmikroskopischer Nachweis der in diesen Mikroorganismen enthaltenen 
Nukleinsauren mittels Auramin, Pseudoisocyaninchlorid, Berberinsulfat und DAPI bzw. 
der Kombination letzterer. Sie sind bei geringen Erreger-Konzentrationen anzuwenden. 
3. Einfacher farberischer Nachweis mit dem Diachrom Gallocyanin-Chromalaun. Diese
Farbung beruht ebenfalls auf dem Nachweis der in den mykoplasmaahnlichen Organismen
enthaltenen Nukleinsauren und zeichnet sich <lurch ihre Einfachheit und Spezifitat aus.

3.2 Erarbeitung einfacher und sicherer Obertragungsmethoden fur die Stolburkrankheit 
auf Paprika - Development of simple and sure methods for transmission of stolbur 
to red pepper (Marwitz, R., in Zusammenarbeit mit �utic, D., lnstitut ffor Pflanzen
krankheiten der Universitat Belgrad) 

Das Ziel ist die Testung der Empfindlichkeit von Paprikasorten, darunter viele jugoslawi
sche, gegenliber dem Erreger der Stolburkrankheit. Die Infektion von Paprika <lurch 
Pfropfung mit kranken Reisern derselben Pflanze:nart erwies sich praktisch als undurch
ftihrbar, so da6 nach anderen hierfiir geeigneteren Solanaceen gesucht werden mu6. Besse
re Ergebnisse brachten bisher Nicotiana rustica und Petunia-Hybriden, neuerdings zeigte 
sich aber Datura stramonium als am besten geeignet. 

4. Resistenzverhalten von Kulturpflanzen gegeniiber pilzlichen Krankheits
erregern

4.1 Bio- und histochemische Untersuchungen iiber Reaktionen anfalliger und resistenter 
Spinatsorten auf lnfektion durch verschiedene Rassen des Falschen Mehltaus - Bio
chemical and histochemical studies of reactions of susceptible and resistant cultivars 
of spinach following infection by different races of downy mildew (Krober, H., 
Ozel, M. und Petzold, H.) 

Dieses von der DFG finanziell geforderte Forschungsvorhaben wurde am Modell Perono
spora farinosa/Spinat mit Untersuchungen lib er die postinfektionelle Aktivitat von Peroxi
dase fortgesetzt. Ebenso wie bei mehreren anderen Wirt-Parasit-Kombinationen war auch 
bier ein deutlich starkerer Anstieg der Aktivitat beim inkompatiblen als beim kompatib
len System zu verzeichnen. Histochemisch wurden die Reaktionsorte analysiert, von 
denen die ausgepragtesten in den Zellen des Wirtes liegen und bei beiden Systemen tiber
einstimmen, zumindest bis zur Degeneration der Protoplasten. An welchen Stellen es zu 
dem mit biochemischen Methoden nachgewiesenen quantitativen Unterschied zwischen 
beiden Systemen kommt, der mbglicherweise mit dem unterschiedlichen Resistenzverhal
ten zusammenhangt, ist aus den histochemischen Untersuchungen bisher nicht erkennbar. 
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4.2 Resistenzpriifung von Spinatsorten gegeniiber Falschem Mehltau - Testing of the 
resistance of new cultivars of spinach against downy mildew (Krober, H., in Zusam
menarbeit mit dem Bundessortenamt, Hannover) 

Im Berichtsjahr wurden 16 beim Bundessortenamt angemeldete Neuziichtungen und Stan
dardsorten zum Vergleich auf Resistenz gegeniiber den Rassen 1, 2 und der neuen Rasse 3 
von Peronospora farinosa f. sp. spinaciae gepriift. Von den Neuziichtungen e·rwiesen sich 
10 Sorten gegeniiber den Rassen 1 und 2 als resistent, jedoch anfallig gegeniiber Rasse 3. 
Eine Sorte war gegeniiber den Rassen 1 und 3 nahezu resistent. Sorten mit Resistenz ge
genliber allen drei Rassen sind bisher noch nicht vorhanden. 

Institut fiir Nematologie in Munster mit AuBenstelle Elsdorf 

Au�er den in den nachfoigenden Forschungsberichten dargestellten Untersuchungen wur
den noch Arbeiten zur Verbesserung von Verfahren zur Nematodengewinnung aus Boden
und Pflanzenproben, zur Kultur nematodenparasitierender Pilze sowie zur Sterilkultur 
von virusiibertragenden Nematoden durchgeftihrt. 

Im Friihjahr 1978 wurden zwei einwochige Mikroskopierkurse zur Artbestimmung bei 
Nematoden mit insgesamt 26 Teilnehmern veranstaltet. 

Das Institut war intensiv an der Erarbeitung von neuen Richtlinien for die Prlifung von 
Nematiziden beteiligt und hat Unterlagen for Erhebungen der EG und der EPPO zusam
mengestell t. 

In Amtshilfe fiir das Bundessortenamt wurden 36 Kartoffelneuziichtungen auf Resistenz 
gegenliber Kartoffelnematoden geprlift. 

1. Untersuchungen zur Taxonomie der Gattungen Longidorus, Xiphinema
und Trichodorus - Studies on the taxonomy of the genera Longidorus,
Xiphinema and Trichodorus (Sturhan, D.)

Fiir die ldentifizierung von als Ubertrager von Viruskrankheiten wichtigen Arten der Gat
tungen Xiphinema und Longidorus stehen haufig nur Larven zur Verfiigung. Larvensta
dien der in Mitteleuropa vorkommenden Longidorus-Arten lassen sich im allgemeinen an
hand von Korperm�en sowie von Schwanz- und Amphidenform sicher bestirnmen. Als 
brauchbares Merkmal zur Unterscheidung von Jugendformen ahnlicher Xiphinema-Arten 
(X. index, X. diversicaudatum, X. vuittenezi) erwies sich die Dicke der Cuticulaschichten. 
Bei den Gattungen Longidorus, Xiphinema und Paratrichodorus wurden von bekannten 
Arten morphologisch abweichende Populationen gefunden, deren taxonomische Stellung 
noch untersucht wird. 

2. Taxonomische Untersuchungen an Heteroderiden - Taxonomic studies on
Heteroderidae (Sturhan, D.)

In der Bundesrepublik Deutschland konnten haufig Heterodera-Populationen festgestellt 
werden, die in den morphologischen Merkmalen der Zysten und insbesondere der freien 
Larven zwischen dem Haferzystennematoden (H. avenae) und dem an Getreide nicht pa
rasitierenden Graserzystennematoden (H. mani) stehen. Es wird die vor allem fiir die Resi
stenzziichtung wichtige Frage untersucht, ob es sich um Vertreter einer einzigen, morpho
logisch sehr variablen Art, zwei getrennte, eventuell gelegentlich bastardierende Arten 
oder eine gro�ere Gruppe ahnlicher, zum Teil noch unbeschriebener Arten handelt. 
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3. Untersuchungen iiber Vorkommen und Verbreitung ptlanzenparasitarer
Nematoden in der Bundesrepublik Deutschland - Studies on the occur
rence and distribution of plant-parasitic nematodes in the Federal Repu
blic of Germany (Sturhan, D.)

Die Untersuchungen i.iber die Verbreitung wirtschaftlich wichtiger Phytonematoden kon
zentrierten sich insbesondere auf Heterodera-Arten, die an Getreide und Grasern parasi
tieren. H. avenae erwies sich als die auf Ackerflachen irn ganzen Bundesgebiet weitest ver
breitete zystenbildende Art; nur selten wurde sie z. B. auf Griinland festgestellt, wo je
doch gelegentlich morphologisch abweichende F ormen aufgefunden wurden. Von den 
i.ibrigen Arten konnten H. hordecalis, H. bifenestra und H. iri sehr selten, H. mani gele
gentlich in Ackerboden nachgewiesen werden. Die meisten Funde stammen aus ackerbau
lich nicht benutzten Boden. Als Getreideschadlinge di.irften einige dieser Arten vermutlich 
hochstens lokal eine Rolle spielen. 

4. Versuche zur Bekampfung von Heterodera-Arten mit systemisch wirksa
men, pflanzenvertraglichen Substanzen - Control of Heterodera species
by systemic, non-phytotoxic substances (Thielemann, Rosmarin)

Die Untersuchungen dienen der Brmittlung der okologisch und okonomisch besten Auf
wandmenge. In drei Praxisversuchen zur Bnnittlung der optirnalen Temikgabe beirn Zuk
kerri.ibenanbau auf mit Heterodera schachtii verseuchten Flachen konnten mit 0,45 g 
Temik/lfd. m Ri.ibenreihe Ertragssteigerungen im Vergleich zu unbehandelten Parzellen 
nur bei sehr hoher Ausgangsverseuchung (5000-10000 Bier+ Larven/100 cm3 Boden) er
zielt werden. Bei den in der Praxis haufigeren Befallsgraden von 2000-3000 E + L/100 
cmJ lieBen sich erst mit 0,9, 1,35 bzw. 2,25 g Temik/lfd. Iii Reihe Ertragssteigerungen 
von 8-10 % erreichen. 

In einer irn 14. Anbaujahr stehenden Ri.ibenmonokultur brachten 2,25 g Temik/lfd. m 
Ri.ibenreihe einen Mehrertrag von 15 % gegeni.iber UNBBHANDBLT. Auf dieser Flache 
hat sich der Befall seit Jahren auf 3000-4000 B + L/100 cm3 Boden eingependelt. Die 
vermutbare Mitwirkung rauberischer Bodenpilze konnte bisher nicht eindeutig nachgewie
sen werden. Durch fehlende Humuszufuhr ist irn Laufe der J ahre eine 25 %ige Ertrags
minderung zu verzeichnen, die ab 1979 durch Unterpfli.igen des Ri.ibenblattes ri.ickgangig 
gemacht werden soll. Auf einem sehr stark mit Heterodera schachtii verseuchten Feld 
(10000 B + L/100 cm3) konnte durch Bodenbehandlung mit 2001 Shell DD/ha eine fast 
20 %ige Brtragszunahme erreicht werden. Das Gleiche lieB sich auch mit 30 kg Temik/ha 
erzielen. Beide Nematizide verhinderten die Neubildung von Zysten und venninderten die 
Anzahl der Bier und Larven in den vorhandenen Zysten. 

Die unzureichende Wirkung des Mittels VYDATB bestatigte sich erneut. 5 l des Mittels 
zur Zeit der Saat in cinem 15 cm breiten Band auf die Reihe gespritzt lieferten an drei 
verschiedenen Versuchsorten geringere Brtrage als UNBBHANJ)BLT. 

5. Versuche zur Populationsdynamik und zum Auftreten biologischer Rassen
von Heterodera avenae bei Daueranbau anfiilliger und resistenter Hafersor
ten - Studies on population dynamics and occurrence of biological races
of Heterodera avenae under continuous cultivation of susceptible and resi
stant oats (Rumpenhorst, H.J.)

Der auf dem mit Heterodera avenae verseuchten Teil des Versuchsfeldes laufende Dauer
versuch mit anfalligem und resistentem Hafer wurde weitergeftihrt. Nachdem irn Herbst 
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1976 die Befallsdichte unter der anfalligen Hafersorte mit ea. 2000 Eiern in 100 ml Bo
den ein zweites Maximum erreicht hatte, ist die Verseuchung in den beiden folgenden 
Jahren wieder gesunken. Auf schwerem Boden wurden noch 289 und auf leichtem Boden 
noch 761 Eier in 100 ml Boden gefunden. Es liegt nahe, die Erklarung fiir den Riickgang 
in der fiir die Entwicklung von H. avenae ungiinstigen Frlihjahrswitterung der Jahre 1977 
und 1978 zu suchen, die i.iber dem im Untergrund anstehenden tonigen Lehm zu starker 
Staunasse fiihrte. Es ist jedoch auch moglich, daE die vor drei J ahren festgestellte Parasi
tierung der Zysten durch Pilze inzwischen soweit fortgeschritten ist, daE durch sie ein 
merklicher Einflu� auf die Populationsentwicklung genommen wird. 

6. EinfluB einer wiederholten Nematizidbehandlung auf das Okosystem des
Bodens - !nfluence of a :repeated annual application of nematicides on
the soil ecosystem (Weischer, B., in Zusammenarbeit mit Graff, 0., lnstitut fiir Bo
denbiologie der FAL, Braunschweig-Volkenrode)

Im Berichtsjahr waren Populationsdichte und Biomasse der Regenwi.irmer in den unbehan
delten Flachen deutlich hoher als im Vorjahr. Die Anzahl der Tiere stieg von 151 auf 
229/m2, die Biomasse von 49270 auf 101415 mg/m2. Aber auch in den seit 1972 in jedem 
Frlihjahr mit 50 kg/ha Temik 10 G behandelten Parzellen war eine steigende Tendenz 
festzustellen. Die durchschnittliche Populationsdichte stieg von 151 auf 156 Tiere/m2, die 
Biomasse von 54180 auf 66915 mg/m2. Der jahrelange Mitteleinsatz hat also nicht zu 
einer schwerwiegenden Beeinflussung der Regenwi.irmer gefiihrt. Bei einem Vergleich ver
schiedener Bodenarten zeigte sich, daE der Mitteleinflulll auf die Regenwi.irmer in sandi
gem Boden starker ist als in Lehm. 

7. Untersuchungen zur Biologie und Pathogenitii.t virusiibertragender N ema
toden an Reben - Studies on the biology and pathogenicity of virus trans
mitting nematodes on grapes (Weischer, B.)

Das Besaugen von Rebwurzeln durch Xiphinema index fiihrt an den Wurzelspitzen inner
halb weniger Tage zur Gallbildung. Erste Zeichen einer Anschwellung treten schon nach 
etwa 10 Std. auf. Zellteilungen und Langenwachstum werden gehemmt, die Differenzie
rung aber nicht, so da� der Zentralzylinder bis in den unmittelbaren Spitzenbereich vor
stoBt. Im geschadigten Bereich sind Zell- und Gewebestruktur stark verandert und die 
Funktionsfahigkeit der Wurzel erheblich beeintrachtigt. Wird die Saugtatigkeit der Nema
toden nach kurzer Zeit unterbrochen, konnen auch befallene Wurzeln ihr Llngenwachs
tum wieder aufnehmen. Bei langerem Saugen treten irreversible Schaden ein. Die Unter
suchungen sollen durch die Aufklarung des Schadigungsvorganges Moglichkeiten fiir eine 
gezielte Abwehr aufzeigen. 

8. Untersuchungen iiber den EinfluB pflanzenvertraglicher Nematizide auf
das Verhalten von Nematoden - Studies on the effect of non-phytotoxic
nematicides on the behaviour of nematodes (Weischer, B.)

Pflanzenvertragliche Nematizide aus der Gruppe der Organophosphate und der Oximcar
bamate wirken in erster Linie auf Reizaufnahme und Erregungsleitung. Als erste Reaktion 
treten bei Nematoden oft unregelm�ige Mundstachelbewegungen und Bulbuskontrak
tionen auf. Dann wird die Fortbewegung durch eine Storung der Bewegungskoordination 
behindert, so daE die Tiere nicht mehr gezielt wandern konnen. AuBerdem scheint auch 
die Wahrnehmungsfahigkeit gestort zu sein. Bei geringen Konzentrationen und kurzer Ein-
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wirkungsdauer sind diese Storungen groBenteils reversibel. Starker geschadigte Tiere ster
ben meist nicht so fort ab, sondern werden bewegungsunfahig und verhungern. 

9. Physiologie der Wirt-Parasitbeziehungen hei pflanzens'chadigenden Nema
toden - Physiology of host-parasite relationships in plant parasitic nema
todes (Rumpenhorst, H.J.)

Nematodenspeichel hat neben der Funkfion als Verdauungssekret bei einigen Arten auch 
eine das Wirtsgewebe physiologisch und histologisch verandernde Wirkung. Die von 
Xiphinema index beim Saugen abgegebenen Stoffe wirken anscheinend unmittelbar auf 
den Zellkern ein. Mitosen, die normalerweise zur Zellteilung fohren, werden in Endomi
tosen umgewandelt oder in Mitosen ohne folgende Zellteilung. Histochemische Untersu
chungen ergaben, daB verschiedene Enzymaktivitaten in Riesenzellkomplexen gegentiber 
denen des umgebenden, unveranderten Gewebes deutlich erhoht waren. Dagegen zeigten 
sich beim Vergleich mit plasmareichen Zellen der Wurzelspitze zumindest for die im 
Cytoplasma lokalisierten Enzyme Katalase, Monophenolmonooxigenase, Cytochrom
oxidase, �-Glucosidase imd Esterase keine grofl,en Differenzen in der Aktivitat. Auf quali
tative Unterschiede muB noch geprtift werden. Die Untersuchungen dtenen der Ermittlung 
von Schadigu�gs- und Resistenzmechanismen. 

10. Charak.terisierung der in der Bundesrepuhlik vorkommenden Pathotypen
der Kartoffelnematoden - Classification of potato cystnematode patho
types occuring in the Federal Republic of Germany (Rumpenhorst, H.J.)

Untersuchungen in Zusammenarbeit mit verschiedenen Pflanzenschutzdienststellen der 
Lander haben im Berichtsjahr zur Entdeckung einer grofl,eren Zahl vom Pathotyp Rol ab
weichenden Populationen geflihrt. Erste Versuche mit dem Internationalen Testsortiment 
deuten darauf hin, daB es sich bei vielen der Globodera rostochiensis-Populationen um die 
Pathotypen Ro2 und Ro3 handelt, die bisher in der Bundesrepublik nur durch zwei Fun
de bekannt waren. In einigen Fallen konnte auch G. pallida nachgewiesen werden. Die 
diesjahrigen Untersuchungen bestatigen frtihere Befunde, nach denen die von Rol abwei
chenden Pathotypen in Befallsgebieten weit gestreut vorkommen. GroBere zusammen
hangende Areale mit Ro2 oder Ro3 Pathotypen wurden bisher nicht gefunden. Nur bei 
strenger Einhaltung der Verordnung zur Bekampfung des Kartoffelnematoden wird es 
moglich sein, eine Ausbreitung dieser Pathotypen zu verhindern. Die Klassifizierung der 
Pathotypen des Kartoffelnematoden ist eine unabdingbare Voraussetzung for den Anbau 
resistenter Kartoffelsorten im Rahmen einer integrierten Nematodenbekampfung. 

11. Priifung von Zwischenfriichten aus der Familie der Kruziferen au£ ihre
Resistenz gegen Heterodera schachtii - Testing of crucif erous crops for
resistance to Heterodera schachtii (Thielemann, Rosmarin)

Gewachshausversuche mit nematodenverseuchter Erde vom Elsdorfer Versuchsfeld und 
von neun anderen rheinischen Standorten in VierkammergefaBen zeigten, daB sich die Els
dorfer Population von Heterodera schachtii an Rapswurzeln starker vermehrte itls die an
deren rheinischen Populationen. Diese Beobachtung gilt auch for Olrettichwurzeln. 

In Versuchen mit olrettich wurden sowohl in Feld- wie in Gewachshausversuchen hochre
sistente Pflanzen gefunden.-Das vorhandene Material ist aber in mehrfacher Hinsicht noch 
sehr heterogen. Oft ist die Faserwurzelbildung sehr schwach, so daB eine geringe Zysten
neubildung an ,,resistenten" Olrettichpflanzen in manchen Fallen auch auf eine'mangeln-
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de Wurzelmasse zuriickzuftihren sein konnte. Die Untersuchungen sind wegen der groBen 
ackerbaulichen Bedeutung von Zwischenfriichten aus der Farnilie der Kruziferen von gro
Ber praktischer Bedeutung, vor allem im Hinblick auf integrierte BekampfungsmaBnah
men. 

12. Untersuchungen zur Populationsdynamik des Riibennematoden unter
modernen Anbaumethoden - Studies on the population dynamics of the
sugar beet cyst-nematode under modern cropping regimes (Mi.iller, J.)

In den Jahren 1977 und 1978 wurde die jiihrliche Generationenzahl von Heterodera 
schachtii unter Feldbedingungen an Zuckerriiben bestimmt. Eine synchrone Entwicklung 
konnte durch lnokulation von ausschlieBlich Larven des zweiten Stadiums erzielt werden. 
Im weiteren Versuchsablauf lieBen sich Nachkommen verschiedener Generationen mit 
Sicherheit voneinander trennen. In beiden Versuchsjahren wurden drei vollstiindige Ent
wicklungszyklen durchlaufen. Das erkliirt die hohe Vermehrungsrate von H. schachtii im 
Vergleich zu solchen zystenbildenden Nematoden, die - durch eine Diapause bedingt -
nur eine Generation pro Jahr entwickeln. Mehrere Generationen pro Jahr sind u. a. auch 
die Ursache dafti.r mit, dail, die Populationsdichte von H. schachtii mit zugelassenen Auf
wandmengen chemischer Bekampfungsmittel langfristig nicht verringert werden kann, 
eine fur den integrierten Pflanzenschutz wichtige Beobachtung. 

13. Untersuchungen iiber Wechselwirkungen zwischen Bodenpilzen und
pflanzenparasitaren Nematoden bei Zuckerriiben - Investigations on
interactions beetween soil fungi and plantparasitic Nematodes attacking
sugar beet (Mi.iller, J.)

Unter Freilandbedingungen wurde in Kleinparzellen der EinfluB von Heterodera schachtii 
in Verbindung mit verschiedenen Bodenpilzen auf den Ertrag von Zuckerriiben unter
sucht. Durch Behandlung eines mit Nematoden und Pilzen verseuchten Bodens mit dem 
Nematizid Temik lOG bzw. mit den Fungiziden Previcur und Benomyl wurde versucht, 
einzelne Erregergruppen auszuschalten. Dies hatte keinen EinfluB auf die Anzahl aufge
laufener Pflanzen, wohl aber auf deren Gewicht. Der Ertragsri.ickgang bei Anwesenheit 
aller Pathogene war hoher als die Summe der durch Nematoden und Pilze allein verursach
ten Schiiden. Dieser Synergismus zeigte sich nicht nur beim SproBgewicht der Jungpflan
zen, sondern auch beim Ri.ibenertrag im Herbst. Aus kranken Wurzeln konnten Pilze der 
Gattungen Pythium, Rhizoctonia, Fusarium, Cylindrocarpon und Verticillium isoliert wer
den. Das Ergebnis zeigt, daB bei der durch Nematoden verursachten ,,Ri.ibenmi.idigkeit" 
auch Pilze beteiligt sind. Diese Tatsache muB bei dem anzustrebenden integrierten Pflan
zenschutz beriicksichtigt werden. 

14. Aphanomyces cochlioides als Fruchtfolgeschadling bei Zuckerriiben und
Wechselbeziehungen zu pflanzenparasitaren Nematoden - Interactions
of Aphanomyces cochlioides with plant parasitic nematodes in crop ro
tations with sugar beet (Mi.iller, J .)

Der im Vorjahre ki.instlich mit Heterodera schachtii verseuchte Feldversuch wurde 1978 
mit Ri.iben bestellt. Es wurde versucht, Parzellen ohne Aphanomyces cochlioides durch 
Behandlung des Bodens mit Previcur zu erzielen. Untersuchungen im Sommer ergaben, 
daB der Pilz sehr hiiufig auftrat, und daB er durch das Fungizid deutlich zuriickgedriingt 
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werden konnte. Bei der Ernte im Herbst war der theoretische Zuckerertrag in der Behand
lung ,,ohne H. schachtii + Previcur" am hochsten. Der Ertragsausfall durch Nematoden 
oder Pilze allein betrug nur zwischen zwei und drei Prozent, beide Erregergruppen zusam
men verursachten dagegen neun Prozent Ertragsausfall. Bei Befall mit H. schachtii allein 
war der Zuckergehalt nicht verringert, wohl aber in den Parzellen ohne Fungizidbehand
lung. Es ist vorgesehen, diese for die Schadensverminderung wichtigen Beobachtungen in 
spateren Jahren bei hoherer Verseuchung mit H. schachtii erneut zu prtifen. 

15. Parasiten und Feinde pflanzenparasitarer Nematoden und ihr EinfluB auf
die Populationsdynamik - The influence of nematode parasites on the
population dynamics of plant parasitic nematodes (Muller, J.)

Die Population von Heterodera avenae in dem Dauerversuch mit Hafer in Munster unter
lag in den vergangenen Jahren einer teilweise nicht erwarteten Abundanzdynamik. Au�er 
klimatischen Einfltissen konnten auch Faktoren des Bodenlebens daflir verantwortlich 
sein. Deshalb wurden Zysten von H. avenae vor und nach der Haferkultur extrahiert und 
auf pilzliche Parasiten untersucht. Im Frtihjahr wurde bei ,Flamingskrone' auf schwerem 
Boden festgestellt, d� 29 % der enzystierten Eier mit Pilzen befallen waren, auf leichtem 
Boden dagegen 4 7 %. Nach der Ernte waren auf schwerem Boden 8 %, auf leichtem Bo
den 14 % der Eier parasitiert. Eine weitere Untersuchung im folgenden Frtihjahr wird zei
gen, ob sich der Parasitierungsgrad tiber Winter erhoht. Die isolierten Arten waren Verti
cillium, Chalmydosporium, Cylindrocarpon destructans und zwei weitere, noch nicht 
genau identifizierte Pilze. Es kann angenommen werden, d� pilzliche Parasiten die Ver
mehrung von H. avenae entscheidend begrenzen. Klimatische Einfltisse dtirften sich nicht 
nur direkt, sondern auch indirekt tiber Parasiten auf die Abundanzdynamik des Nema
toden auswirken. 

Institut fiir biologische Schadlingsbekampfung in Darmstadt 

Die Beitrage einer biologischen Schadlingsbekampfung sind oft nur im kulturpflanzenbe
zogenen Rahmen der Systeme des Integrierten Pflanzenschutzes voll auszuschopfen. Die 
folgenden drei Schwerpunkte beziehen sich daher auf diese Einpassung: Entwicklung von 
Abwehrm�nahmen mit Hilfe nattirlicher F einde der Schad organism en, aufbauend auf 
detaillierten Kenntnissen von deren Populationsdynamik; Forderung, Produktion und 
Verwendung von rauberischen und parasitischen Nutzarthropoden; Erforschung von In
sektenkrankheiten und ihren Erregern mit Betonung der Diagnose als Prognosehilfe und 
der Anwendung mikrobiologischer Bekampfungsverfahren. 

An allgemeinen Aufgaben sind erwahnenswert: Diagnose kranker Insekten, die vom Pflan
zenschutzdienst, von den Hochschulen und von der Pflanzenschutzmittelindustrie einge
sandt werden; Dauerkulturen von Stammen insektenpathogener Pilze, Bakterien und Vi
ren sowie deren Austausch mit anderen Fachbereichen; Oberwachung eingehender Sen
dungen von Nutzinsekten aus anderen Faunenbereichen (Einfuhrkontroll-Labor). 

Vom 6. bis zum 8. September 1978 fand in Darmstadt der 2. ,,International Workshop on 
Bacillus thuringiensis" statt. Diese im Rahmen der Society for Invertebrate Pathology 
(SIP) abgehaltene Tagung war vom Institut gemeinsam mit auslandischen Kollegen vorbe
reitet warden. Sie vereinigte 25 Fachleute aus 8 Landern (Nordamerika, Europa) die sich 
gegenseitig u. a. tiber Wirtsspektrum, Serologie, Biochemie, Mikrobiologie, Formulierun
gen und neue Anwendungsmoglichkeiten des Bacillus informierten. 
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1. Weiterentwicklung von Methoden zur Priifung der Nebenwirkung von
Pflanzenschutzmitteln auf Nutzarthropoden - Development of methods
to test the side-effects of pesticides on beneficial arthropods

1.1 Erprobung normierter Tests - Trials with standardized tests (Hassan, S. A. und 
Franz, J.M.) 

Um die Selektivitat von Pflanzenschutzmitteln gegeniiber entomophagen Insekten und 
Milben beurteilen zu konnen, wurde die Entwicklung und die Anwendung spezieller, nor
mierter Tests ausgebaut in Zusammenarbeit mit der entsprechenden Arbeitsgruppe der 
Westpalaarktischen Regionalen Sektion (WPRS) der Internationalen Organisation for bio
logische Schadlingsbekampfung (IOBC). Im ganzen entstanden bisher 5 Richtlinien in der 
Bundesrepublik Deutschland und 2 im Ausland, von denen die Abteilung fur Pflanzen
schutzmittel und' Anwendungstechnik 6 fiir eine freiwillige Priifung an folgenden Nutzin
sekten im Rahmen des Zulassungsverfahrens iibernommen hat: Trichogramma cacoeciae, 
Phygadeuon fumator, Chrysopa carnea, Coccinella septempunctata und Pales pavida. In 
einem von der genannten Arbeitsgruppe organisierten Gemeinschaftsversuch werden 20 
ftir den integrierten Pflanzenschutz besonders interessante Praparate an jedem der aufge
ftihrten Niitzlinge gepriift, und zwar 10 Insektizide und Akarizide, 6 Fungizide und 4 
Herbizide. Die Ergebnisse dieser gemeinsamen Priifung werden zur besseren Auswahl jener 

Mittel beitragen, die sich mit den Aktivitaten niitzlicher Insekten bei der biologischen 
Schadlingsbekampfung noch am besten vertragen. - AuBerdem wurde im Berichtsjahr 
eine Methode zur Priifung der Schadwirkungsdauer (Persistenz) an Trichogramma sowie 
eine ,,Halbfreiland-Priifung" an dem gleichen Versuchstier weiterentwickelt, letzteres ge
meinsam mit dem Institut fiir Pflanzenschutz im Obstbau in Dossenheim (Dickier, E.). 

1.2 Untersuchungen zum EinfluB von Herbiziden auf die Entomofauna in Zuckerriiben -
The effect of herbicides on insects in sugar beet (Tanke, W. und Franz, J.M., in Zu
sammenarbeit mit dem Zoologischen Institut der Technischen Hochschule Darmstadt) 

Die Auswertung der bis jetzt vorliegenden Daten der Versuche von 1977 und 1978 besta
tigt die Ausgangshypothese, daB es unter dem EinfluB von Herbiziden zu Veranderungen 
der Fauna in Zuckerriibenkulturen kommen kann. Im Rahmen eines von der DFG gefor
derten Vorhabens wurde 1977 zunachst in einem ersten Grobraster die Versuchsflache in 
drei Varianten aufgeteilt (unbehandelte Kontrolle, nur Herbizide (H), voile ortsiibliche 
Pflanzenschutzmittel-Anwendung (P)). Neben der Erfassung der dominanten Schad- und 
Nutzinsekten !ieBen sich auch erste Anhaltspunkte ftir einen moglichen EinfluB der unter
schiedlichen Behandlungen auf diese dominanten Arten gewinnen. Die Auswertung der 
Barberfallenfange machte deutlich, daB es im Verhaltnis zur Kontrollflache sowohl in der 
Variante (P) als auch in (H) zu einer Reduktion von Carabidenarten kam und zwar in der 
Arten- und der Individuenzahl. Zur Zeit laufende Untersuchungen des Darminhaltes der 
betroffenen Arten sollen zeigen, ob das erhohte Auftreten dieser Tiere in der unbehan
delten Kontrollflache auf dem dort vorhandenen reichhaltigen Nahrungsangebot beruht, 
oder ob die Reduktion dieser Arten in den behandelten Flachen durch Herbizide hervor
gerufen wurde. Anhand der Gelbschalenfange lieB sich ebenfalls ein vermindertes Auftre
ten von parasitischen Hymenopteren und aphidophagen Dipteren auf den behandelten 
Parzellen feststellen. Hierftir diirfte in erster Linie ein indirekter Effekt der Herbizide ver
antwortlich sein, da auf den behandelten Flachen kaum Bliitenpflanzen zu finden waren, 
die als Pollenquelle ftir Hymenopteren und Dipteren diepen. Ebenso wie bei den Ento
mophagen kam es auch bei den dominanten Phytophagen zu Anderungen in der Popula-
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tionsgroBe auf den einzelnen Flachen. Auf der Variante (H) waren die Populationen von 
Collembolen, Pegomyia betae und Aphis fabae deutlich hoher als auf den beiden iibrigen. 
Ob dieser Effekt darauf beruhte, d� dort weniger Niitzlinge iiberlebten oder daB Herbi-
zide einen fordernden Effekt hatten, muB noch geklart werden. 

Die bis jetzt vorliegenden Ergebnisse des extrem naBkalten Versuchsjahres 1978 bestatl
gen in ihrer Tendenz die Vorjahresergebnisse. Durch Vermehrung der Versuchsvarianten 
( eine nur mechanisch bearbeitete sowie eine nur mit einer reduzierten Herbizidspritzung 
versehene Flache) konnten die beobachteten Effekte genauer untersucht werden. Ebenso 
wie im Vorjahr kam es wiederum zu einer Reduktion in der PopulationsgroBe einiger Ca
rabidenarten auf den mit Pflanzenschutzmitteln behandelten Flachen. Fiir phytophage 
Tiere, wie Pegomyia betae und einige Noctuidenarten waren dagegen sowohl auf der me
chanisch bearbeiteten als auch auf der mit reduzierten Herbizidmengen behandelten Flii
che kleinere Populationen als auf den iibrigen behandelten Varianten festzustellen. Nach 
den Ergebnissen der Ertragsanalysen waren die Ertrage auf der nur mechanisch behandel
ten bzw. auf der mit einer reduzierten Herbizidspritzung versehenen Flache deutlich 
hoher als auf den iibrigen behandelten Flachen. Sollten sich die vorliegenden Ergebnisse 
in den Folgejahren bestatigen, so scheint es sinnvoll, die Behandlungsplane for den Zuk
kerriibenanbau im Sinne eines integrierten Pflanzenschutzes abzuandern, um ohne Er
tragsminderung zu geringeren Belastungen dieser Kulturen mit Pflanzenschutzmitteln zu 
kommen und somit zur Schonung der dort vorhandenen Niitzlingsfauna beizutragen. 

2. Biotechnische Verfahren zur Optimierung des Einsatzes von Nutzarthro
poden - Bio-technical procedures to optimize the utilisation of benefi
cial arthropods

2.1 Bekiimpfung von Spinnmilben im Gewachshaus - Control of the two-spotted spider 
mite in greenhouses (Hassan, S. A.) 

Die Integration von Einsatzen der RaubmilbePhytoseiulus persimilis mit denMehltau-Fun
giziden Afugan, Saprol und Frutogard wurde in drei kommerziell betriebenen Gewachs
hausern an Gurken erprobt. Dabei wurden in 2 Gewachshausern mit 700 bzw. 1600 Pflan
zen ea. 2 Wochen vor der Freilassung von Raubmilben zur Erzielung einer gleichmafagen 
Beutetierdichte auf jede Gurkenpflanze 10 bis 20 Tie re von Tetranychus urticae gesetzt. In 
einem dritten Gewachshaus mit 200 Pflanzen war bei Versuchsbeginn eine natiirliche Spinn
milbenpopulation in ausreichender Starke vorhanden. Die Bekiimpfung der Schadmilben 
erfolgte <lurch Freilassung von 5 bis l O Raubmilben auf jeder zweiten Gurkenpflanze. 

Zur Niederhaltung des Gurkenmehltaus Erysiphe cichoriacearum erfolgten 3 bis 4 Be
handlungen mit den oben genannten Praparaten in den empfohlenen und amtlich zugelas
senen Dosierungen. Die Populationsdichte von Raub- und Schadmilben wurden wahrend 
der gesamten Kulturdauer in Absfanden von 7 Tagen verfolgt. Wahrend die Behandlungen 
mit Afugan zu Storungen des Gleichgewichts zwischen Ni.itzlingen und Beutetieren flihr
ten, und zwar vorwiegend wegen der Abtotung der postembryonalen Stadien des Schad
lings <lurch das Praparat, lief.lien Saprol und Frutogard keinerlei Beeinflussung von Raub
und Schadmilben erkennen. In allen 3 Versuchen wurde eine rasche Verminderung der 
Schadlingspopulation erzielt bei einem deutlichen Bekampfungserfolg bis zum Kulturen
de. Schaden an den Kulturpflanzen <lurch Spinnmilbeneinwirkung traten nicht auf. 

Bei diesen Versuchen wurde eine Nebenwirkung von Afugan auf Thrips tabaci festgestellt. 
Dieser Schadling trat in allen drei Gewachshausern auf und blieb i.iberall unter der wirt-
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schaftlichen Schadensschwelle. Aufgrund dieser Ergebnisse wird zur Bekampfung des 
Gurkenmehltaus Saprol bzw. Frutogard empfohlen, in Fallen von starkem Thripsauftre
ten eventuell eine Zwischenbehandlung mit Afugan. Au1l,erdem gab es in allen Versuchen 
Befall <lurch die WeIBe Fliege Trialeurodes vaporariorum, der aber <lurch Freilassungen 
der Schlupfwespe Encarsia formosa in Grenzen gehalten werden konnte. 

2.2 Bekiimpfung des Maisziinslers - Control of the European corn borer (Hassan, S. A. 
und Langenbruch, G. A.) 

Zur Rationalisierung der Anwendung der Schlupfwespe Trichogramma evanescens bei der 
Bekampfung des Maisztinslers Ostrinia nubilalis wurden im Berichtsjahr drei Freilandver
suche durchgefiihrt und dabei zwei Behandlungsvarianten miteinander verglichen. Bei Va
riante (a) fanden gleichaltrige Trichogrammen Verwendung, wahrend bei Variante (b) die 
Wirtseier (Sitotroga cerealella) in der Massenzucht in 3 Raten parasitiert worden waren, 
wodurch der Zeitraum des Vorhandenseins aktiver Parasiten im Feld wesentlich verlan
gert wurde. Die Freilassung der Schlupfwespen erfolgte in beiden Fallen <lurch Anbringen 
von Eikarten mit ea. 1000 (bei a) bzw. 1500 (bei b) Wirtseiern an Blatter von Maispflan
zen in Abstanden van 14 m. 

Langanhaltende Schlechtwetterperioden im Juni und Juli 1978 sowie der ungewohnlich 
schwache und lange Maisztinslerflug erschwerten die Versuchsdurchftihrung und erforder
ten zusatzliche Behandlungen. Bei Variante (a) erfolgten vier Freilassungen mit insgesamt 
200 OOO Parasiten/ha, bei (b) nur zwei Freilassungen mit insgesamt ea. 150 OOO Parasiten/ 
ha. Die Parasitierung der Schadlingseier variierte bei (a) zwischen 82 und 92 % (die Ver
minderung der Befallsrate bei der Ernte zwischen 89 und 92 %), bei (b) lag die Parasitie
rungsrate zwischen 81 und 88 % (die Verminderung der Befallsrate bei der Ernte zwischen 
59 und 85 %). Eine Verringerung der Anzahl van Thchogramma-Freilassungen erscheint 
bei normalem Sommerwetter durchaus moglich. 

3. Untersuchungen zur Populationsdynamik von Getreideblattlausen mit
besonderer Beriicksichtigung der Wirkung natiirlicher Blattlausvertilger -
Studies on the population dynamics of cereal aphids with special referen
ce to the efficacy of natural antagonists (Bode, E.)

Im Gefolge der Intensivierung und Rationalisierung landwirtschaftlicher Produktionsme
thoden gewinnen Dbervermehrungen van Getreideblattlausen zunehmend an Bedeutung. 
Mehrjahrige Untersuchungen zum Massenwechsel der haufigsten Getreideblattlausarten im 
Darmstadter Raum sollen klaren, inwieweit Pradatoren, Parasiten und Pathogene zur Gra
dationsunterdrtickung und der Eingrenzung van Ertragsverlusten beitragen. Metopolo
phium dirhodum besiedelt regelmaJl.ig ab Ende April als erste Blattlaus die Winterweizen
schlage und erreicht hohe Populationsdichten. Die Bedeutung der spater vom Winterwirt 
iiberwandernden Arten Macrosiphum avenae und Rhopalosiphum padi schwankt von Jahr 
zu Jahr, vermutlich auf Grund der klimatischen Bedingungen wahrend der Anfangsphase 
ihres Populationsaufbaues. Das feuchtkiihle Friihlingswetter fohrte 1978 zum fast alleini
gen Vorkommen van M. dirhodum und beeinfluJl.te die Effizienz der verschiedenen natiir
lichen Antagonisten. Von diesen waren bei den pilzlichen Pathogenen Entomophthora 
aphidis und E. planchoniana, bei den Pradatoren die Larven der Schwebfliege Epistrophe 
balteata besonders wichtig. Die Effektivitat der Parasiten (Aphidius uzbekistanicus, A. 
picipes, Praon volucre) wurde <lurch die Witterung und Hyperparasiten vermindert. Ferner 
wurden die Einfliisse der Randvegetation auf die Rauberdichte im Feld und die Popula-
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tionsentwicklung der Blattlause auf behandelten Flachen untersucht. Nur mittels detail
lierter Kenntnisse der Effizienz nati.irlicher Antagonisten wird eine Verbesserung der Prog
nose des Schadauftretens von Getreideblattlausen moglich. 

4. Entwicklung von integrierten Verfahren zur Beklimpfung von Getreide
blattlliusen - Development of methods for integrated control of cereal
aphids (Bode, E.)

Die Forderung der in einem Feld vorhandenen tierischen Antagonisten von Getreideblatt
lausen stand im Vordergrund der Arbeiten. Unter praxisnahen Bedingungen wurde attrak
tive Nahrung (wiillirige Zucker-Hefe-Mischungen) in Winterweizen versprtiht, wodurch sich 
die Verweildauer und damit die Effizienz zuwandernder Pradatoren und Parasiten im 
Vergleich zu unbehandelten Flachen erhohte. In ktinftigen Versuchen sollen die Brauch
barkeit und Ergiebigkeit dieser Methode unter Praxisbedingungen geprtift werden. Fi.ir die 
Entwicklung integrierter Bekampfungsverfahren ist die Kenntnis der Nebenwirkungen 
von Insektizidapplikationen auf Niitzlinge notwendig. In Freilanduntersuchungen wurden 
Basudin, Metasystox, Pirimor und Thiodan in praxisiiblicher Konzentration zum Bliihbe
ginn (Feekes-Skala 10.5.2) ausgebracht. Die betroffenen Blattlauspopulationen brachen 
nahezu vollstandig zusammen, erlangten aber schon nach zwei Wochen eine Dichte, die 
hoher als vor der Bekampfung lag. Diese ungehemmte Vermehrung fiihrte, da die Rauber
zahl erheblich abgesunken war und die Parasitierungsleistung gering blieb, zu einer Besied
lungsdichte, die jene in den Kontrollparzellen erreichte und schlieBlich iibertraf. 

5. Massenzucht gesunder phytophager Insekten als Grundlage der Produk
tion und Priifung von Nutzorganismen - Mass rearing of healthy phyto
phagous insects as base for production of and tests with beneficial orga
nisms

5.1 Eine verbesserte Methode zur Massenzucht der Kohleule -An improved method for 
mass rearing of the cabbage moth (Bathon, H.)

Die Massenzucht der Kohleule (Mamestra brassicae) auf ktinstlichem Nahrmedium erfolgt 
derzeit in Metallrastern, die mit I 00 Raupen besetzt sind. Rohe Anschaffungskosten der 
Raster sowie eine arbeitsaufwendige Sterilisation und Reinigung macht diese Zuchtmetho
de auf die Dauer unwirtschaftlich. - Im Versuch lassen sich die Metallraster <lurch Papier
raster (Wegwerfmaterialien) ersetzen, wodurch Reinigung und Sterilisation entfallen kon
nen. Bin geeignetes Papierraster bietet das ,,PaperpotR-System", bei dem bis zu 532 Rau
pen in einer Einheit, aber getrennt heranwachsen. Wegen rascher Austrocknung des Nahr
mediums sind die Puppengewichte noch zu gering, weshalb weitere Versuche mit geander
ter Rasterabdeckung erfolgen. Durch Verwendung der ,,PaperpptsR" wird sich die Pro
duktion der Kohleulenraupen erheblich rationalisieren lassen. 

5.2 Fang von Versuchstieren und Kontrolle des Flugverlaufs mit verbesserter Lichtfalle -
Catching test insects and monitoring their flight with an improved light trap 

Zur Priifung der Wirtsspezifitat von Entomopathogenen werden haufig Zuchten verschie
dener Insekten-Arten bestimmter verwandtschaftlicher Gruppen benotigt (z. B. von Noc
tuiden fur Untersuchungen mit Baculoviren der Kohleule (Mamestra brassicae)). Fi.ir ihre 
Beschaffung und zur Ermittlung des Flugverlaufs - auch von weiteren Schmetterlings
arten, zu deren Bekampfung Versuche des Instituts laufen - wurden zwei Lichtfallen-
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typen eingesetzt: Ftir den Lebendfang weitgehend unbeschadigter Falter diente eine Ka
stenfalle, aus der die benotigten Arten taglich entnommen wurden. Aus diesem Material 
lieBen sich Zuchten aufbauen z. B. von: Mamestra brassicae, M. suasa, M. persicariae, 
Agrotis exdamationis, A. segetum, Noctua pronuba und Autographa gamma. - Insbeson
dere zur Flugkontrolle wurde eine verbesserte Lichtfalle mit automatischem Probewechs
ler entwickelt, die die anfliegenden Insekten abtotet und nach Tagen trennt. Diese Falle 
muB nur einmal in der Woche geleert werden, weshalb sie auch in weiter vom Institut 
entfernten Versuchsgebieten eingesetzt werden kann. 

6. Rationelle Verfahren zur Massenproduktion rauberischer und parasiti
scher Insekten und Milben zur biologischen Bekampfung - Rational
methods for the mass-rearing of predatory and parasitic insects and mites
for use in biological control

6.1 Die Entwicklung eines halbautomatisch gesteuerten Eiablagegeriites zur Massenpro
duktion von Sitotroga cerealella - The development of a semi-automatic egg-laying 
apparatus for the mass-production of Sitotroga cerealella (Hassan, S. A.) 

Um die Massenproduktion von Eiparasiten der Gattung Trichogramma for den Einsatz 
gegen Schadlepidopteren, wie z. B. den Maisziinsler, rationeller zu gestalten, wird z. Zt. 
ein halbautomatisch gesteuertes Gerat zur Gewinnung und Reinigung von Wirtseiern 
(S. cerealella) entwickelt. Mit diesem Gerat ist es moglich, durch Drehen von zylinder
formigen Kafigen aus Drahtgaze bei gleichzeitigem Abbiirsten der Kafigwande bei laufen
dem Abzug die Sitotroga-Eier von den Fliigelschuppen der Falter leicht und sauber zu 
trennen. Die gereinigten Eier gelangen iiber Bodenoffnungen in bereitgestellte GefaBe, wo
durch eln Kontakt mit den lastigen Fli.igelschuppen vermieden wird. Eine automatische 
Regulierung der Luftfeuchtigkeit in diesem Gerat verbessert die Eiablagebedingungen und 
tragt zur Erhohung der Produktion von Wirtseiern bei. 

7. Diagnostische Untersuchungen tiber das Auftreten von Krankheiten in
Populationen wichtiger Schad- und Nutzinsekten - Diagnostic studies on
the occurrence of diseases in populations of pest and entomophagous
insects

7 .1 Zur F ekunditat und F ertilitiit mikrosporidioser Apfelwickler - Influence of a micro-
sporidan disease on fecundity and fertility on the codling moth (Huger, A. M.) 

Die friihzeitige Erkennung einer Durchseuchung von Schadlingspopulationen tragt dazu 
bei, die Befallsprognose zu erleichtern. Wie diagnostische Untersuchungen in den vergan
genen Jahren ergaben, weisen die Apfelwickler (Laspeyresia pomonella) in der Bundes
republik Deutschland mehr oder minder starke lnfektionen mit der Mikrosporidie Nose
ma carpocapsae auf. Infektionsraten von 20-50 % sind dabei sehr verbreitet, mitunter 
werden auch 75 % erreicht. Es handelt sich um chronische lnfektionen, die transovarial 
auf die Nachkommen iibertragen werden. Um den EinfluB dieser Mikrosporidiose auf die 
Vermehrungsrate des Apfelwicklers kennen zu lernen, wurden in mehreren Versuchs
reihen die Fekunditat und Fertilitat von gesunden und nachweislich mikrosporidiosen 
Falterparchen aus Laborzuchten ermittelt. 

In der verseuchten Zucht waren rund 80 % der Falter stark infiziert. Fiir die gesunden 
Tiere ergab sich dabei eine mittlere Eizahl von 105/Weibchen, for die mikrosporidiosen 
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eine solche von 64/Weibchen. Die Schliipfrate betrug bei den Gelegen gesunder Weib
chen 64 %, bei denen der infizierten nur 46 %. Gemessen an der Fekunditlit und Fertili
tlit von Einzelplirchen aus Laborzuchten liegt demnach die Vermehrungsrate bei mikro
sporidiosen Apfelwicklern um 56 % niedriger als bei gesunden. Danach zu schlieBen, 
konnen die Mikrosporidien je nach dem Grad der chronischen Verseuchung von Frei
landpopulationen ;spiirbar zu deren Dezimierung beitragen, zumal obendrein wlihrend der 
Metamorphose bei den infizierten Individuen eine erhohte Mortalitlit auftritt. 

8. Versuche zur kiinstlichen Infektion von gesunden Freilandpopulationen
wichtiger Schadinsekten, vor allem mit Mikrosporidien - Experiments
for artificial infection of field populations of important pest insects,
espedally with microsporidfa.

8.1 Persistente Ansiedlung von Mikrosporidien in Maisziinslerpopulationen - Persistent 
colonization of microsporidia in populations of the European corn borer (Huger, A. 
M. und Langenbruch, G. A.)

Die im Rhein-Main-Gebiet und in anderen Regionen sich ausbreitenden Maisziinslerpopu
lationen sind praktisch frei von Infektionen mit Mikrosporidien (Nosema pyraustae}, die 
im Falle ihrer Prasenz langfristig zur Begrenzung dieses Schadlings beitragen. Daher wur
den in den letzten Jahren in Parzellenversuchen Methoden und Techniken zur Ansiedlung 
von N. pyraustae erprobt, wobei sich das Verspriihen von Sporen mit dem Stelzenschlep
per als vorteilhaft erwies. Es gilt nun, auf der Grundlage dieser Ergebnisse groBere Infek
tionsherde zu schaffen, um auf diese Weise im Zuge der germinativen Mikrosporidien
iibertragung eine weitraumige Populationsverseuchung zu initiieren. Zu diesem Zwecke 
wurden mittels Stelzenschlepper und Normalspritzgestange (16 bar) auf einer Maisflliche 
von 0,7 ha Mikrosporidiensporen zur Schliipfzeit der Eilarven in wliBriger Suspension 
ausgebracht. Die Applikationsdosis betrug 9,5-1011 Sporen/ha bei einem Suspensionsauf
wand von SOO 1/ha. Ein Zusatz von 0,5 % Milchpulver diente als UV-Schutz for die Spo
ren. Bei der im Herbst durchgeflihrten Bonitierung ergab sich erwartungsgemliB kein un
mittelbarer Beklimpfungserfolg; Versuch und Kontrolle wiesen durchschnittlich 0,65 Lar
ven/Pflanze auf. Das Versuchsergebnis wird vielmehr in der beachtlichen Verseuchungs
rate mit Mikrosporidien sichtbar, die im Mittel 59 % erreichte (Kontrolle 2 %). Diagno
stische Erhebungen in den folgenden Jahren sollen iiber die rliumliche Ausbreitung der 
Mikrosporidiose und den Verseuchungsgrad der Populationen AufschluB geben. 2563 Dia
pauselarven aus Versuchs- und Kontrollflache wurden unter verschiedenen Lagerungsbe
dingungen in 10 Freilandkafige eingebracht, um anhand der Falterschliipfraten die durch 
Mikrosporidien verursachte erhohte Oberwinterungsmortalitlit nliher zu ermitteln. 

9. Grundlagen der Wirkung von Bacillus thuringiensis gegen lnsekten
Basic research on the efficacy of Bacillus thuringiensis against insects
(Krieg, A.)

Will man die Widerstandskraft von lnsekten gegeniiber Krankheitserregern reduzieren, so 
muB zuvor eine genaue Kenntnis der Immunfaktoren erarbeitet werden. Zur Analyse der 
Abwehrmechanismen von Lepidopteren-Larven gegen grampositive Bakterien einschlieB
lich aerober Sporenbildner wurden Vakzinierungsversuche an Raupen von Galleria mello
nerta durchgeflihrt. Als ,,Antigen" dienten einerseits abgetotete Zellen von B. thuringien
sis ( da lebende Keime zu virulent sind) und andererseits lebende Zellen eines avirulenten 
Stammes von B. megaterium. In beiden Fallen wurde auf diese Weise nur ein kurzfristiger 
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unspezifischer Immunisierungserfolg erzielt, der mit dem Auftreten einer bakteriolyti
schen Wirkung in der Hamolymphe korreliert war. Mittels Gel-Elektrophorese (bei der in 
das Polyacrylamid-Trenngel acetongetrocknete Indikatorbakterien als Substrat einpoly
merisiert warden waren) lieB sich lediglich eine einzige Bacteriolysin-Fraktion nachwei
sen. Bei diesem stark basischen und relativ thermostabilen Faktor diirfte es sich um ein 
Lysozym handeln. 

10. Entwicklung von UV-Schutzstoffen fiir Praparate auf der Basis von insek
tenpathogenen Mikroorganismen - Development of UV-protectants for
preparations based on entomopathogenic microorganisms (Krieg, A.)

Da die Au�enbedingungen in diesem Jahr fti.r eine Freilandprtifung von UV-Schutzstoffen 
ungtinstig waren, wurden ausgewahlte UV-absorbierende Stoffe unter Standardbedingun
gen im Labor unter Verwendung von Ultravitalux-Strahlern (Osram) getestet. Im Bereich 
des langwelligen UV (A+B) erwies sich (im Vergleich zu Tusche und zu dem Fluorochrom 
Ligninsulfat) ein nicht-fluoreszierendes Benzophenon-Derivat zum Schutz von Bacillus 
thuringiensis als besonders brauchbar. Die Erprobung dieses Stoffes soil nun auch an 
anderen Insektenpathogenen, insbesondere Baculoviren, im Labor und im Freiland, fort
gefuhrt werden. 

11. Untersuchungen zur Persistenz von Bakterienpraparaten fiir Schadlings
bekampfungszwecke - Studies on the persistence of preparations of bac
teria for biological pest control (Krieg, A. und Langenbruch, G. A.)

Im Zusammenhang mit der Frage nach dem UmwelteinfluB von B. thuringiensis wurden 
die Riickstande an keimfiihigen Sporen im Freiland bei einer Bekampfung des Maiszlins
lers (Ostrinia nubilalis) untersucht. Sofort nach der Behandlung des Bestandes mit einer 
Dosis von 2 kg/ha, entsprechend 5 x 1Qt3 Sporen/ha, wurde auf entnommenen Blattpro
ben ein Belag von 1Qs lebenden Sporen/cm2 registriert und mit dem Sporentiter vor der 
Behandlung und einer unbehandelten Parzelle verglichen (102 .. . 1Q3/Sporen/cm2). Die 
Erhohung des Sporentiters auf den Maisblattern <lurch die Behandlung betrug etwa 2 
Zehnerpotenzen. AnschlieBend wurde die zeitliche Abnahme der aktiven Sporen in den 
Riickstanden verfolgt. Dabei ergab sich nach Ablauf von 3 Wochen eine Abnahme der 
Sporenzahl auf den Ausgangspegel 1Q3 Sp/cm2. Mit Ablauf dieser Zeit wurde also wieder 
der natiirliche Sporenpegel (wie vor der Applikation) erreicht. Das bedeutet, daB unter 
natiirlichen Bedingungen B. thuringiensis-Sporen auf den witterungs-exponierten Teilen 
von Maispflanzen nur bis zu 3 Wochen zu persistieren vermogen. 

12. Nebenwirkungen von Pathogenen - Side-effects of pathogens (Krieg, A.)

Bakterien, die zur Bekampfung von Insekten verwendet werden, diirfen auBer ihrer Wir
kung auf die Zielinsekten keine unerwiinschte Nebenwirkung auf andere Organismen ha
ben. Im Zusammenhang mit der Isolierung eines neuen Stammes von Bacillus thuringien
sis (Serotyp H 14) aus Israel, der sich <lurch eine besondere Wirksamkeit gegen Culiciden
Larven {Culex pipiens, Aedes aegypti) auszeichnet, wurde eine Priifung auf Nebenwirkung 
an ,,non-target"-Insekten durchgefuhrt. Dabei konnte gezeigt werden, daB offenbar die 
Lebensweise der Insekten entscheidenden EinfluB auf die Wirkung hat. Wahrend der 
Stamm namlich gegeniiber den obengenannten Strudlern sehr wirksam ist, hatte er keine 
Wirkung auf rauberische Wasserinsekten wie Chaoborus spec. (Diptera), Sigaria spec. und 
Notonecta glauca (Heteroptera). Auch Ephemeriden-Larven wurden nicht geschadigt. 
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13. Untersuchungen zur Ausschaltung von bakteriellen Verunreinigungen in
Praparaten von Insektenviren - Studies on the decontamination of insect
virus preparations (Krieg, A., Groner, A. und Huber, J.)

Die Technologie der in vivo-Produktion van lnsektenviren ( vgl. 14) liefert prirnar stark 
bakteriell kontaminierte Praparate. Endprodukte, die zur Schadlingsbekampfung im Frei
land ausgebracht werden sollen, durfen aber nur einen hygienisch vertretbaren Kontami
nationsgrad aufweisen. Samit mtissen Viruspraparate entsprechend gereinigt werden. Da 
nach den vorliegenden Erfahrungen physikalische Methoden hierzu nicht ausreichen, wur
den (durch Gradientenzentrifugation) vorgereinigte Praparate mit einem geeigneten Bio
zid, dem Natrium-Pyrithiol, behandelt. Auf diese Weise gelang es zwar, Nicht-Sporenbild
ner und vegetative Keirne von Sporenbildnern zu einem hohen Prozentsatz zu inaktivie
ren� die Sporen aber persistierten. Um auch diese auszuschalten, wurde versucht, eine Kei
mung zu erzwingen und anschlieBend die vegetativen Keime mit dem Biozid zu inakti
vieren. Zur Induktion der Keirnung bewahrten sich bestimmte Alkylamine wie Dodecyl
amin, welches auBerdem noch eine hohe Letalkeirnungsrate bewirkte. Zur Zeit wird eine 
Kombinationsbehandlung zur Dekontamination unserer in vivo produzierten Virusprapa
rate erprobt. 

14. Biotechnologische Forschung zur Charakterisierung und Produktion in
sektenpathogener Viren - Biotechnology of characterization and pro
duction of insect pathogenic viruses

14.1 Produktion und Qualitiitskontrolle eines Kempolyedervirus - Production and qua-
lity control of a nuclear polyhedrosis virus (Groner, A.) 

In dem vom Bundesministerium for Forschung und Technologie geforderten Projekt wird 
die Entwicklung eines Viruspraparates zur biologischen Bekampfung van schiidlichen Eu
lenraupen (Noctuiden) bearbeitet. Nachdem nun vom Kernpolyedervirus (NPV) aus 
Mamestra brassicae routinemaBig ea. 150 g Polyeder (Titer 1011 Polyeder/g) pro Jahr pro
duziert werden und eine Ausweitung der Produktion (bei entsprechenden Investitionen) 
moglich ist, rtickt das Problem der Qualitatskontrolle in den Vordergrund. Diese erstreckt 
sich auf (1) Aktivitatsmessung in standardisierten Biotests, (2) Oberprtifung der Virus
identitat und (3) Prtifung auf hygienische Unbedenklichkeit gegentiber Wirbeltieren und 
Nutzinsekten. - Ein Vergleich der Aktivitat (anhand der LC5o, ausgedrtickt in Polyedern) 
zeigt, daB unsere Virusproduktion seit 1974 einheitliches Material liefert. Die Prtifung der 
Identitat des NPV verschiedener Produktionschargen irn Vergleich zum Ausgangsmaterial 
erfolgt anhand morphologischer, physikalischer, chemischer und biologischer Kriterien. 
Morphologische Anderungen wurden ebensowenig beobachtet wie Anderungen in den 
physikalischen Daten (Dichte; UV-Absorption). Die chemische Charakterisierung bzw. 
Identifizierung des NPV erfolgt durch Analyse der Virusproteine mittels SDS-Polyacryl
amidgel-Elektrophorese und der DNS mit Hilfe von Restriktions-Endonucleasen. Obwohl 
sich mit beiden Methoden das NPV aus M brassicae deutlich von anderen Baculoviren 
unterscheiden laBt, scheint die Charakterisierung der DNS die empfindlichere Methode zu 
sein. Biologische Untersuchungen zur Charakterisierung betreffen vor allem das Wirts
spektrum: Das NPV aus M. brassicae vermag aui\er dem homologen Wirt nur Larven eini
ger weniger Noctuidenarten peroral zu infizieren. Die Prtifung auf hygienische Unbedenk
lichkeit gegentiber Vertebraten und Nutzinsekten erfolgt jetzt in Anlehnung an Richtli
nien des Bundesgesundheitsamtes und der Biologischen Bundesanstalt sowie Richtlinien 
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der Environmental Protection Agency (USA). ln Zusammenarbeit mit der Bundesfor
schungsanstalt fiir Viruskrankheiten der Tiere (Tiibingen) sind nun Untersuchungen zur 
Serologie des NPV angelaufen. 

AuBerdem wurde mit der Produktion eines zweiten, aus der Wintersaateule (Agrotis 
segetum) isolierten NPV begonnen. Dabei lieBen sich die bisher bei der in vivo-Produk
tion gesammelten Erfahrungen auf das neue Virus-Wirt-System iibertragen. 

14.2 Produktion des Apfelwickler-Granulosevirus - Mass propagation of the granulosis 
virus of the codling moth (Huber, J.) 

Die an mehreren Stellen laufenden Freilandversuche zur Bekampfung des Apfelwicklers 
mit seinem spezifischen Granulosevirus erfordern die Bereitstellung groBerer Mengen von 
Virusmaterial. Fiir eine rationelle Infektion der _Apfelwicklerlarven zur Virusproduktion 
wurde ein Verfahren entwickelt, daB die Vorteile des friiher angewendeten Diinnschicht
nahrmediums (leichtes Absammeln der virosen Larven) mit denen eines dicken Mediums 
(Gewahrleistung einer ausreichend hohen Feuchtigkeit irn Innern fur optirnale Ernahrung 
der Larven) verbindet. Dazu wird das Medium in einer diinnen Schicht auf eine Plastik
folie ausgegossen, mit dieser zusammen eingerollt und in Scheiben geschnitten. Diese wer
den mit Virussuspension bespriiht und mit den zu infizierenden Larven besetzt. Nach dem 
Tod der Larven werden die Scheiben zum Absammeln der an Virus verendeten Kadaver 
wieder auseinandergerollt. Auf diese Weise kann das Virus um mehr als das 100 OOOfache 
vermehrt werden. 

15. Erprohung von insektenpathogenen Viren zur praktischen Bekampfung
von Schadinsekten - Trials with preparations of insect pathogenic
viruses for use in insect pest control

1S.1 Freilandversuche zur Bekampfung der Kohleule {Mamestra brassicae) mit Kem
polyedem - Field tests with nuclear polyhedrosis virus to control the cabbage 
moth (Mamestra brassicae) (Groner, A., Langenbruch, G. A., in Zusammenarbeit 
mit Criiger, G., Institut fur Pflanzenschutz irn Gemiisebau, Hiirth-Fischenich) 

Nachdem wiederholt die Wirksamkeit des Kernpolyedervirus zur Bekampfung der Kohl
eule irn Freiland nachgewiesen wurde, sollte irn Berichtsjahr eine integrierte Bekampfung 
von mehreren Kohlschadlingen durchgefiihrt werden. Verwendet wurden dabei biologi
sche Praparate gegen Lepidopteren (Kernpolyedervirus gegen Mamestra brassicae; Bacillus 
thuringiensis gegen Pieriden und Plutella moculipennis) und ein selektives chemisches 
Insektizid gegen Aphiden (Pirirnicarb ). Trotz des geringen Befalls flihrte die Verwendung 
dieses selektiven Mittels zumindest zum gleichen Schutz des Erntegutes wie die Applika
tion eines Phophorsaure-Praparates (E 605 combi). 

1S.2 Erprobung des Apfelwickler-Granulosevirus unter Praxisbedingungen - Field trials 
with the granulosis virus of the codling moth (Huber, J.) 

Aufgrund der naflikalten Witterung konnte 1978 nur ein Tell der vorgesehenen Freiland
versuche durchgefiihrt werden, da der Apfelwickler (Laspeyresia pomonella) allgemein 
sehr viel schwacher als in normalen Jahren auftrat. Zur weiteren Erprobung des bisher 
schon als sehr wirksam und umweltfreundlich erkannten Granulosevirus wurden in Zu
sammenarbeit mit H. Wundermann, Regierungsprasidium Karlsruhe, Pflanzenschutz
dienst, Versuche mit einer Konzentration von nur 1010 Viruskapseln/Liter Spritzbriihe, 
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d. h. 1/10 der bis jetzt verwendeten Konzentration, durchgeflihrt. Mit insgesamt 3 Sprit
zungen wurde eine Befallsminderung von ea. 90 % erreicht. Unterschiede zwischen ver
schiedenen Virusformulierungen und zu den vergleichsweise eingesetzten chemischen In
sektiziden konnten wegen des ungewohnlich niedrigen Befalles (in der unbehandelten
Kontrolle nur 6,3 %) nicht nachgewiesen werden. Es scheint somit moglich, bei richtiger
Wahl der Spritztermine auch mit stark reduzierten Viruskonzentrationen ausreichende
Resultate zu erzielen. Die Ergebnisse weiterer Versuche sind in dem Bericht des Institutes
for Pflanzenschutz im Obstbau (Dickier, E.) angefiihrt.

Die diesjahrigen Versuche zur Beklimpfung des Kieferntriebwicklers (Rhyacionia buolia
na) mit dem Apfelwickler-Granulosevirus (in Zusammenarbeit mit H. Bogenschutz, For:stl. 
Versuchs- und Forschungsanstalt Bad.-Wiirtt., Abt. Waldschutz) zeigten, da£ ein Haupt
problem bei der mikrobiologischen Bekiimpfung dieses wichtigen Kiefernschadlings in der 
Erzielung eines gleichnili�igen Spritzbelages liegt. Beim Ausbringen der Virussuspension 
mit Riickenspritzen nahm bei gleichbleibender Virusdosis, aber abnehmenden Wassermen
gen pro ha auch die Wirksamkeit der Behandlung ab. Die besten Resultate wurden beim 
Tropfna�-Spritzen der Bliume erhalten, eine Methode, die aufgrund der benotigten Was
sermengen im Forst nicht praktikabel sein diirfte. Weitere Versuche mit anderen Applika
tionstechniken sind vorgesehen. 

16. Untersuchungen tiher die Nehenwirkung von Fungiziden auf insekten
pathogene Pilze - Investigations on side-effects of fungicides on ento
mopathogenic fungi (Zimmermann, G.)

Die bereits im Vorjahr auf das Freiland ausgedehnten Arbeiten iiber den Einflu� syste
mischer Fungizide auf die natiirliche Verpilzung bei Getreideblattlliusen wurden in diesem 
Jahr fortgesetzt. Im Winterweizen (,Jubilar') erfolgte auf den Versuchsparzellen eine zwei
malige Behandlung mit DuPont Benomyl (250 g/ha auf 6001 Wasser/ha) bzw. Calix.in 
(0,75 1 auf 600 1 Wasser/ha) im Stadium 6 und 10.5 .2 der Feekes-Skala. Nach wochentli
chen Ziihlungen im Bestand ergab sich gegeniiber den unbehandelten Kontrollparzellen 
keine negative Beeinflussung der durch aphidenpathogene Entomophthoraceen verur
sachten Mortalitiit bei Getreideblattlliusen. 

1 7. Erprohung von insektenpathogenen Pilzen zur praktischen Bekamp
fung von Schadinsekten - Trials with entomopathogenic fungi for prac
tical control of pest insects (Zimmermann, G.) 

17 .1 lnfektion der Eier von Otiorhynchus sulcatus mit Metarhizium anisopliae - Infec-
tion of eggs of Otiorhynchus sulcatus with Metarhizium anisopliae 

Neben anderen Arten wurde vor allemMetarhizium anisopUae haufig von verendeten Lar
ven des Gefurchten Dickmaulr�lers (Otiorhynchus sulcatus) isoliert. AufGrund der lan
gen Lebensdauer der Konidien im Boden scheint diese Art deshalb for eine praktische 
Bekiimpfung besonders geeignet zu sein. In ersten Versuchen wurde nachgewiesen, da£ 
M. anisopliae auch die Bier von 0. sulcatus befallen kann. Nach der Konidienapplikation
(1,235 x 10s Sporen/ml) auf 1, 2, 4 und 6 Tage alte Bier wurden Mortalitiiten von 94 %,
69 %, 16 % und 24 % erzielt. Weitere Gewachshausversuche zur praktischen Anwendung
sind angelaufen.
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17 .2 Einfl� einiger Umweltfaktoren auf die Lebensdauer der Konidien von Metarhizium 
anisopliae - Effect of some ecological factors on the longevity of conidia of Meta
rhizium anisopliae 

Die Wirkung eines Pathogens hlingt auch von seiner Umweltstabilitlit ab. Deshalb wurde 
der EinfluB hoher Temperaturen und von UV-Licht (UV-A und UV-B) auf die Konidien 
von M. anisopliae untersucht. Mit abnehmender Feuchtigkeit steigt die Hitzeresistenz 
nach halbstiindiger Erhitzung von etwa 50° bis iiber 80° an. Aus den Bestrahlungsexperi
menten lli�t sich folgem, d� nach einer etwa dreistiindigen Besonnung 50 % der Koni
dien abgetotet werden. 

18. Entwicklung und Erprobung verbesserter Applikationsverfahren von In
sektenpathogenen einschlieBlich der spezifischen Erfoigskontrolle -
Development and tests of improved application methods for insect pa
thogens including evaluation of specific efficacy

18.1 Maisziinslerbekampfung mit Bacillus thuringiensis (B.t.) - Control of the European 
corn borer with B.t. (Langenbruch, G. A.) 

Die seit mehreren Jahren laufenden Untersuchungen wurden mit einem weiteren Ver
gleich zwischen einem normalen Spritzgestlinge (Hohlkegeldiisen, 50 cm Diisenabstand) 
und einem Spezialgestlinge mit zuslitzlicher Unterblattspritzausriistung fortgesetzt. Trotz 
des verzettelten Falterfluges erfolgte wegen des allgemein schwachen Befalls (54 Larven/ 
100 Pflanzen in ub) nur eine einzige Spritzung; die dam it erzielten Beklimpfungserfolge 
waren insgesamt nicht befriedigend. Bei Ausbringung der amtlich zugelassenen Aufwand
menge von 2 kg/ha Dipel mit dem normalen Spritzgestlinge wurde ein Wirkungsgrad von 
47 % erreicht, bei Halbierung der Dosis verminderte sich die Wirkung auf 36 %. Dagegen 
konnte bei Einsatz des Spezialspritzgestlinges auch mit der halben Dosis ein Wirkungs
grad von 54 % erzielt werden. Damit wurden die Ergebnisse des Vorjahres bestlitigt. Nach 
Verwendung des Spezialspritzgestlinges zeigte eine fluorometrische Belagsmessung deut
lich die bessere Benutzung der unteren Pflanzenteile und der Blattunterseiten, also der 
bevorzugten Fr�orte des Schlidlings zur Beklimpfungszeit. Bei zuslitzlicher Unterblatt
spritzung sind also 1 kg/ha Dipel ausreichend, doch sollten 2 Spritzungen durchgeflihrt 
werden, wenn ein Wirkungsgrad von 70 % angestrebt wird. Diese Ergebnisse sind ein gutes 
Beispiel dafiir, daB <lurch Ablinderung der Ausbringungstechnik die Wirtschaftlichkeit um
weltfreundlicher biologischer Pflanzenschutzmittel bei schwierig zu beklimpfenden Schlid
lingen wesentlich verbessert werden kann. 

18.2 lnsektenpathogenhaltige Kotler gegen Erdraupen (Agrotis segetum) - Baits con
taining insect pathogens to control cutworms (Agrotis segetum) (Langenbruch, G. A, 
Groner, A. und Zimm(;!rmann, G.) 

Die Untersuchungen wurden mit der Priifung verschiedener Insektenpathogene und ver
schiedener Koder-Formulierungen fortgesetzt. Ein Vergleich von 5 x 10s Bacillus thurin
giensis-Sporen, 3 x lOB Sporen des Pilzes Paecilomyces fumoso-roseus und 1 x 10s Poly
eder eines Kempolyeder-Virus ausAgrotis segetum je g Koder-Trockensubstanz (Luzerne
Kraftfutter als Grundstoff) zeigte, d� letztere den beiden anderen Pathogenen deutlich 
iiberlegen sind. - Eine neuartige Industrieformulierung von Bacillus thuringiensis erwies 
sich den bisher optimalen Luzeme-Kraftfutter-Kodern als iiberlegen. Bei der Ausbringung 
8 Tage nach der Pflanzung und 24 Stunden nach dem Ansetzen der Raupen wurde damit 
auf Tischbeeten im Gewlichshaus ein Wirkungsgrad von 83 % (Luzerne-Koder 67 %) er
zielt. Freilandversuche konnten auf Grund mangelnden Befalls nicht angelegt werden. 
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lnstitut fiir Vorratsschutz in Berlin-Dahlem 

Im Jahre 1978 wurden auflier umfangreicher Beratertatigkeit folgende Versuche im Rah
men der amtlichen Mittelpri.ifung durchgeftihrt: 

- Zwei Versuche zur Wirkung van Nebelmitteln gegen Vorratsschadlinge in Speichern
und Miihlen

ein Versuch zur Wirkung van Spritzmitteln zur Entseuchung leerer Sacke

zwei Versuche mit Spriihmitteln zum Schutz van Textilien gegen Kleidermotten, Pelz
und Teppichkafer

ein Versuch zur Wirkung van DDVP-abgebenden Strips gegen Textilschadlinge

Ferner wurden zwei mehrtagige Einfii.hrungskurse mit Ubungen zur Bestimmung van Vor
ratsschadlingen (fur Mitarbeiter van Pflanzenschutzamtern) veranstaltet. 

1. Untersuchungen iiber die Wirkung von Sexuallockstoffen (Pheromonen) in
GroBlagern und Lebensmittelbetrieben zur Bekampfung von Mottenpopu
lationen - Experiments on the efficiency of sexual attractants (pheromo
nes) in warehouses and food processing industries to control moth popula
tions (Stratil, H. und Reichmuth, Ch.)

Mit pheromonbekoderten Klebefallen wurden beim jahreszeitlichen Auftreten van adul
ten Speichermotten (Ephestia elutella) in Berliner Getreidelagern im Juni und September 
Haufigkeitsmaxima beobachtet. Im Herbst wurden weitaus mehr Falter gefangen als im 
Sommer. Mit extrem grofl.en Pheromonmengen bekoderte Fallen (50 mg TDA/Kapsel) 
unterschieden sich in ihrer Fangigkeit nicht van unbekoderten Kontrollfallen. 

2. Untersuchungen iiber die Befallssituation importierter Vorratsgiiter - Re
view on the amount of infestation of imported stored products (Wohlge
muth, R. und Reichmuth, Ch.)

Die statistische Auswertung der Beschauergebnisse wurde auch im laufenden Jahr fortge
setzt. Die jetzt 3 Jahre umfassende Untersuchungsperiode erlaubt bei einigen haufig im
portierten Produkten bereits Aussagen iiber Verschiebungen in der Befallshaufigkeit. 

3. Versuche zum Schutz von Getreide auf Schiittbodenlagern gegen Motten
befall <lurch DDVP-abgebende Strips - Experiments on the protection
of bulk-stored grain by DDVP-releasing strips against moth infestation
(Stratil, H. und Wohlgemuth, R.)

In Versuchen wurde die Frage des Ansatzpunktes des Mittels gepri.ift. Da DDVP-Dampfe 
nur wenig in die Getreidescheibe eindringen, ist kaum eine Wirkung auf die Larven zu er
warten. Auch auf die Motteneier wirkt das Mittel nicht vollstandig, da viele Bier einige 
Zentimeter tief in der Getreidescheibe abgelegt werden. Versuche mit einem Striptyp, der 
van Mitte Mai bis Ende Oktober ea. 40 g Wirkstoff ( + Losungsmittel) pro 100 m3 Luft
raum des Lagers abgab, lassen erkennen, dail, die Versuchstiere als Wanderlarven und 
Puppen abstarben oder eventuell noch schliipfende Falter so stark geschadigt werden, dail, 
keine entwicklungsfahigen Bier gelegt werden konnen. 
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4. Untersuchungen iiber die Verbreitung und den Grad der Resistenz gegen
verschiedene Insektizide bei Vorratsschadlingen in einheimischen Lagern
und Lebensmittelbetrieben - Survey of occurence and level of resistance
of stored product pests to insecticides (R�mann, W.)

Die Resistenzuntersuchungen an vorratsschiidlichen Kaferarten wurden auch auf ausliindi
sche Stiimme ausgedehnt. Bei 23 getesteten Proben aus Afrika waren 4 Proben (Tribolium 
castaneum) sowohl gegen Malathion als auch gegen Lindan resistent. Bei den restlichen 19 
Proben konnte bisher nur Lindan-Resistenz nachgewiesen werden. Dagegen ergab die Te
stung auf Malathion- und Lindanresistenz von 15 inliindischen Starnmen nur einen Fall 
(Tribolium castaneum) von Lindanresistenz. Die Resistenzfaktoren werden z. Z. noch er
mittelt. 

5. Wirkung von hochtoxischen gasformigen lnsektenbekampfungsmitteln auf
die U mgebung von V orratslagern in GroBstadten - Influence of toxic
fumigants on the environment of warehouses in cities (Reichmuth, Ch.,
Noack, S. und Wrede, A.)

Im Umkreis von 5 mit Methylbromid bzw. Phosphorwasserstoff begasten Objekten in Ber
lin (West) und im iibrigen Bundesgebiet wurden mit einem Spezialme�wagen wahrend und 
bis kurz nach der Liiftung Gaskonzentrationsmessungen mit einem Proze�chromatogra
phen an bis zu 15 verschiedenen MeBstellen mit einer Nachweisgrenze von 0,01 ppm 
(Vol) durchgeftihrt. Aus Bilanzgriinden wurde der Konzentrationsabbau innerhalb der Ob
jekte ebenfalls verfolgt. Daten tiber Begasungen im Vorratsschutz wurden aus der gesam
ten Bundesrepublik Deutschland zusammengetragen und zur weiteren statistischen Aufar
beitung auf Magnetband gespeichert. So ergibt sich fur die Gro�stadt Hamburg folgender 
Einsatz an reinem Wirkstoff in Tonnen pro Jahr: 

Phosphor-
wasserstoff Methylbromid Blausaure 

1975 1,1 7,6 2,0 
1976 1,1 7,4 1,5 
1977 1,0 9,1 1,4 

6. Untersuchungen zur Wirkung von Bacillus thuringiensis-Praparaten gegen
Motten in Vorraten - Investigations on the efficiency of Bacillus thurin
giensis against moths in stored products (Schmidt, H.-U. und Wohlgemuth, R.)

Die Wirksamkeit eines Staubemittels gegen Plodia interpunctella (Dorrobstmotte) blieb 
bei Temperaturen von 12° C bis 28° C und einer rel. Luftfeuchte von ea. 75 % in Labor
versuchen voll erhalten. Der durchschnittliche Falterschlupf schwankte zwischen O % und 
I % gegentiber Unbehandelt. In einem praxisnahen Versuch in einem Getreideschtittbo
denlager wurde eine Dauerwirkung tiber eine Entwicklungsperiode des Schiidlings festge
stellt. 
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7. Untersuchungen tiber die Wirkung von kombinierten Begasungsmitteln auf
verschiedene Vorratsschadlinge - Experiments on the efficiency of combi
ned fumigation on different stored product pests (Reichmuth, Ch.)

Bier vorratsschadlicher Motten sind besonders widerstandsfahig gegen Phosphorwasser
stoff und Methylbromid. Als Grundlage fur die Beurteilung der Giftwirkung wurden War
burg-Versuche mit Biern von Ephestia elutella (Speichermotte) und Plodia interpunctella
(Dorrobstmotte) bei 25° C durchgeftihrt. Nach den bisher vorliegenden Brgebnissen steigt 
die Sauerstoffaufnahme zu Beginn der Bientwicklung stark an und halt sich dann bis zum 
Schlupf auf einem relativ konstanten Niveau. Damit wird die Beobachtung gestiitzt, d� 
die Bier in den ersten Bntwicklungsphasen besonders widerstandsfahig gegen Begasungs
mittel sind. 

8. EinfluB von Ktihllagertemperaturen auf die Entwicklung von Eiern der
Dorrobstmotte (Plodia interpunctella) - Temperature-effects in cool
storage (+7 to+ 12° C) on the development of eggs of Plodia interpunctella
(Stratil, H. und Reichmuth, Ch.)

Als Grundlage for Versuche zur Bekampfung von Plodia interpunctella (Dorrobstmotte) 
wurden in einem Kiihllager ( +7 bis+ 12° C) der S�warenindustrie Abkiihlkurven von nuB
und mandelhaltigen Schokoladen- und Keks-Artikeln ermittelt. Die palettierte Ware beno
tigt bis zu 7 Tage, um auch im Kern von 20° C auf 10° C auszukiihlen. Der BinfluB dieser 
Temperatur-Zeit-Kurven auf die Mortalitat von unterschiedlich alten Eiern der Dorrobst
motte wird gepriift. 

9. Bekampfung von Lasioderma serricorne (Tabakkafer) <lurch Gefrieren von
Rohtabak und Tabakfertigprodukten ·_ Control of Lasioderma serricorne
(Cigarette beetle) by freezing tobacco and tobacco products (R�mann, W.)

Lasioderma serricorne (Tabakkafer) gelangt in Tabakballen in einheimische Zigarrenfabri� 
ken. Trotz Begasung der Ballen kommt es oft zu Wiederbefall, der auch wahrend des Ver
arbeitungsvorganges nicht abgetotet wird. Dies fiihrt vornehmlich bei Bxportware zu hau
figen Reklamationen. 

Als insektizidfreies und wirtschaftlich rentables Bekampfungsverfahren wurde das Gefrie
ren fertigverpackter und palettierter Zigarren im Laborversuch bei den in Praxisversuchen 
ermittelten Abkiihlzeiten und -temperaturen getestet. 

Unter den gegebenen Gefrierbedingungen (Temperatur der Gefrierkammer - 20° C, Zi
garren in Blechschachteln verpackt) zeigte sich, daB mit Unterschreiten einer Temperatur 
von - 15° C nach einer Abkiihlzeit von weniger als 24 Stunden keine Larven und Kafer 
mehr iiberlebten. Gleiche Versuche sollen mit Tabakballen durchgeftihrt werden .. 

10. EinfluB verschiedener Bearbeitungsformen von Reis auf den Befall <lurch
Vorratsschadlinge - Effect of processing of rice on the infection by sto
red product insects (Singh, K.)

In Wahlversuchen wurden Vorratsschadlingen, die in tropischen Landemhaufig an lagern
dem Reis auftreten, verschiedene Bearbeitungsformen (glasiert, unglasiert, parboiled) an
geboten. Es konnten deutliche Unterschiede im Wahlverhalten der Blterntiere wie auch in 
der Bntwicklung der Nachzucht beobachtet werden. 
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11. Untersuchungen iiber Priifmethoden zur Widerstandsfahigkeit von Pack
stoffen gegen Vorratsschadlinge und iiber die lnsektenwiderstandsfahig
keit verschiedener Kunststoff-Folien - Testing methods on the resistance
of packaging materials against stored product insects and investigations
on the insect-resistance of different plastic foils (Schmidt, H.-U. und Wohlge
muth, R.)

Es wurden verschiedene, in der Literatur aufgefiihrte Methoden auf ihre Eignung zur ein
heitlichen und schnellen Pri.ifung der Insektenwiderstandsfiihigk.eit von Folien untersucht. 
Dabei wurde in Testkammern eine Packstoffbarriere dem Angriff der Insekten ausgesetzt. 
Die gegen einige wichtige Schadlinge widerstandsfahigsten Folien sind in der Tabelle ge
nannt. 

Gegen drei ausgewahlte vorratsschadliche Kaferarten widerstandsfahige Packstoffe (Mono
Kunststoff-F alien) 

Rhizopertha dominica 

Hart-PVC ( ungereckt; 
weIB;0,06 mm) 

Stegobium paniceum 

Hart-PVC (ungereckt; 
weIB; 0,06 mm) 

Hart-PVC (ungereckt; 
farblos; 0,06 mm) 

Hart-PVC (gereckt; 
weiB; 0,06 mm) 

Weich-PVC (0,06 mm) 

Polyester (0,05 mm) 

Polypropylen (0,03 mm) 

Polystyrol (0,05 mm) 

Polyacrylnitril (0,05 mm) 

Tribolium castaneum 

Hart-PVC (ungereckt; 
we�; 0,06 mm) 

Hart-PVC (ungereckt; 
farblos; 0,06 mm) 

Weich-PVC (0,06 mm) 

Polyester (0,05 mm) 

Polypropylen (0,03 mm) 

Polystyrol (0,05 mm) 

Polyacrylnitril (0,05 mm) 

Celluloseacetat (0,05 mm) 

12. Rasterelektronenmikroskopische Untersuchungen an von Vorratsschad
lingen beschadigten Verpackungsfolien - Scanning electron microscopi
cal investigations on packaging foils attacked by stored product insects
(Schmidt, H.-U. in Zusammenarbeit mit Petzold, H., Institut for Mikrobiologie)

Es wurden verschiedene, von Rhizopertha dominica (Getreidekapuziner), Stegobium pani
ceum (Brotkafer), Tribolium castaneum (Rotbrauner Reismehlkafer) und Plodia inter
punctella-Larven (Dorrobstmotte) beschadigte Mono-Kunststoff-Folien rasterelektronen
mikroskopisch untersucht. Wiihrend nach einer gewissen Einarbeitungszeit ein Erkennen 
der Schadlingsart, zumindest einer Schadlingsgruppe wahrscheinlich ist, kann die Angriffs
richtung mit dieser Methode sicher bestimmt werden. 
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Institut for Pflanzenschutzmittelforschung in Berlin-Dahlem 

1. Ausarbeitung von Rechenprogrammen for die Auswertung wissenschaftli
cher Versuchsanstellungen - Elaboration of computer programmes for the
evaluation of data from scientific experimental work (KoBmann, A.)

Eine Untersuchung hat ergeben, d� es technisch moglich ist, einen sog. Cross-Compiler 
(Fa. VARIAN) am GroBrechenzentrum fiir die Wissenschaft in Berlin verftigbar zu machen. 

Mit dem Compiler werden in einer hoheren ( dem BASIC iihnlichen) Programmiersprache 
ausgearbeitete Programme in den Objektkode des fiir den Betrieb der automatischen Gas
Chromatographie vorhandenen Prozessrechners iibersetzt. 

Es wurde ein Programm fertiggestellt, das die zusammenfassende Auswertung verschiede
ner gaschromatographischer Einzelbefunde unmittelbar nach der Datenerfassung gestat
tet. Das Programm wird vorteilhaft angewendet, wenn eine Probe unbekannter Vorge
schichte auf eine groBe Anzahl moglicher Pestizidkontaminanten gleichzeitig mit mehre
ren Gaschromatographen untersucht werden soll. 

Im ersten Schritt wird fiir jedes Chromatogramm getrennt gepri.ift, ob ein Signal (Peak) 
innerhalb oder auf den Grenzen des Elutionsintervalls eines zu erwartenden Kontami
nanten liegt. J edesmal wenn das zutrifft, wird dem Signal der betreffende Kontaminant 
zugeordnet (mehrdeutige Zuordnung infolge simultanet Elution). AnschlieBend wird for 
jeden einzelnen zugeordneten Kontaminanten unter Verwendung aller Chromatogramme 
gepriift, ob die Zahl seiner Zuordnungen mit der Gesamtzahl der Erwartungen iiberein
stimmt. Wenn das nicht der Fall ist, wird er als Kontaminant der Probe ausgeschlossen. 

Die nicht Ausgeschlossenen werden einzeln daraufhin untersucht, ob sie in wenigstens 
einem Chromatogramm eindeutig zugeordnet werden konnten. Wenn das nicht der Fall 
ist, kann die Anwesenheit von Kontaminanten in der Analysenprobe weder ausgeschlos
sen noch bestatigt werden. Im anderen Fall gilt die Verbindung als sicher identifiziert. 

Das Programm beriicksichtigt, d� die Listen (Methoden) mit den zu erwartenden Sub
stanzen nicht aquivalent sein miissen (nicht jede Verbindung la�t sich auf jeder Saule 
chromatographieren), und es tragt dem Umstand Rechnung, daB eine Substanz mehr als 
ein zu erwartendes Signal liefern kann (Zersetzung, Disproportionierung). Die Anzahl der 
miteinander zu vergleichenden Gaschromatogramme wird nur durch die Systemkonfigura
tion beschrankt. 

Die bisherigen Testlaufe haben noch keinen Fehler gezeigt. Das Programm wurde am 
Fremdrechner National CSS-Network, USA, erstellt. 

2. Entwicklung automatisch arbeitender komplexer Identifizierungs- und
Bestimmungssysteme for die Analytik multipler Pflanzenschutzmittel
riickstii.nde

2.1 Ausbau des automatischen, gaschromatographischen Analysensystems zur ldentifi
zierung und Bestimmung multipler Riickstande - Improvement of the automated gas 
chromatographic analyzing system for identification and determination of multiple 
residues (Ko�mann, A.) 

In der zweiten Jahreshlilfte des Berichtsjahres wurde die seit geraumer Zeit dringend neue 
Betriebssoftware (Class V) fur den zum Betrieb der Gas-Chromatographie vorhandenen 
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Prozessrechner (620 L - 100 von Varian) verftigbar. Sie hat gegentiber der Vorgangerver
sion (Class III/IV) wesentliche Vorztige: 

Die Oaten eines Gas-Chromatogramms konnen auf verschiedene Weise auch bei automati
schem Betrieb gespeichert werden und stehen somit fur Kontrollzwecke, nachtragliche 
Korrekturen und Auswertungen beliebig lange zur Verftigung. Hierdurch kann der Labora
toriumsbetrieb infolge Zeiteinsparung wirtschaftlicher gestaltet werden. lnsbesondere 
wenn die Integrationsparameter sich flir eine unbekannte Probe als nicht geeignet erwie
sen oder wenn wahrend · eines automatischen Laufs sich die Retentionszeiten allmahlich 
verschoben haben, muil,te man frtiher in der Regel die gleiche Probe erneut analysieren. 
Heute kann man die einmal gespeicherten Rohdaten des Chromatogramms einer erneuten 
Auswertung mit den optimierten Parametern unterziehen. 

Als besonders vorteilhaft erweist sich bei automatischem Betrieb, daE Proben, die mit je
weils anderen Methoden bearbeitet werden mtissen, zu einem Lauf zusammengestellt 
werden konnen, ahnlich wie die Waggons zu einem Zug. Bisher konnte man automatisch 
mehrere Proben nur mit einer Methode bearbeiten. 

Die neue Softwareversion bietet for die Ansteuerung von Geraten oder Gerateteilen, die 
im Verbund mit dem Rechner stehen, wesentlich mehr Moglichkeiten. So konnen z. B. 
per Softwareentscheidung Proben ein zweites Mal und mit einem anderen Dosiervolumen 
injiziert werden. 

Auswertungen konnen mit vom Anwender selbst entwickelten Programmen sowohl auto
matisch unmittelbar nach Abschlul.\ der Datenerfassung oder nachtraglich mit den gespei
cherten Oaten vorgenommen werden. 

Programme konnen mit dem Prozessrechner nicht erstellt werden. Dieses muB an geeigne
ten Time-Sharing-Anlagen vorgenommen werden. 

Nach dem Einfahren der neuen Software haben sich einige Hardwarefehler bemerkbar ge
macht, an deren Behebung noch gearbeitet wird. 

2.2 Untersuchungen zur Bestimmung schwer chromatographierbarer Wirkstoffe aus der 
Klasse der insektiziden Phosphorsiiureester mit Hilfe der Glaskapillargaschromatogra
phie - Studies about the determination of some instable substances belonging to the 
organophosphorus insecticides class by glass capillary gas chromatography (Koss
mann, U. und Ebing, W.) 

Folgende Wirkstoffe wurden tiberprtift: Azinphos-athyl, Azinphos-methyl, Demeton-S
methyl, Oxydemeton-methyl, Dimethoat, Formothion, Methidathion, Dibrom, Omethoat, 
Paraoxon, Phosphamidon, Trichlorfon und Vamidothion. Bin groflier Teil dieser Substan
zen waren in den mit unpolaren Phasen (SE-30, SE-54, C-87) belegten Glaskapillaren 
chromatographierbar. Stark polare Glaskapillaren (z. B. Carbowachs 20M) eigneten sich 
nicht. 

Einige Wirkstoffe rufen im Elektroneneinfangdetektor-Chromatogramm noch immer meh
rere Signale hervor. Um moglichst alle Wirkstoffe mit einer einzigen Siiule erfassen zu 
konnen, werden weitere Varianten der Belegung der Glasoberfliichen, insbesondere hin
sichtlich ihrer Vorbehandlung, untersucht. 
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2.3 Untersuchungen zur Bestimmung schwer chromatographierbarer Wirkstoffe aus der 
Klasse der herbiziden Harnstoffe mit Hilfe der Glaskapillargaschromatographie -
Studies about the determination of some instable substances belonging to the urea 
herbicides class by glass capillary gas chromatography (Kossmann, U. und Ebing, W.) 

Der Elektroneneinfangdetektor zeigt bei der konventionellen Gaschromatographie for die 
untersuchten Wirkstoffe Benzomarc, Benzthiazuron, Buturon, Chlorbromuron, Chlor
toluron, Chloroxuron, Fluormeturon, Linuron, Metobromuron und Metoxymarc beson
ders viele und breite Zersetzungspeaks. Als Phasen zur Belegung der Glaskapillaroberfla
che fur diese Stoffe kommen nach den bisher durchgefiihrten Untersuchungsergebnissen 
vor allem unpolare in Frage. Eine befriedigende Losung des Problems wird <lurch Modi
fizierung der Glasoberflache und Chromatographie mit sehr selektivem Detektor sowie 
mit Hilfe eines verbesserten Injektionssystems angestrebt, das gestattet, die Proben direkt 
vor der Kapillare aufzugeben. 

2.4 Untersuchung zur Bestimmung schwer chromatographierbarer Wirkstoffe aus den 
Klassen der herbizid- und insektizidwirksamen Carbamate mit Hilfe der Glaskapillar
chromatographie - Studies about the determination of some instable substances be
longing to the carbamate herbicides and insecticides classes by glass capillary gas 
chromatography (Kossmann, U. und Ebing, W.) 

Zur chromatographischen Bestimmung der untersuchten Wirkstoffe Barban, Phenmedi
pham, Propham, Carbary!, Mercaptodimethur, Pyrazon und Zectran brachten nach unse
ren bisherigen Untersuchungen polare Phasen vom Typ Carbowachs 20M ermutigende Er
gebnisse. Die Eignung von Silarphasen und Superox wird iiberpriift. Mit dem Wirkstoff 
Barban wurden Langzeitversuche im automatischen Betrieb durchgefl.ihrt. Die Reprodu
zierbarkeiten der Werte fur die Signalflachen und fiir die Retentionszeiten, die mit einer 
Carbowachs 20M Glaskapillare erhalten wurden, waren iiber 3 Monate hinweg zufrieden
stellend. 

3. Entwicklung automatisch arbeitender Apparaturen und Einheitsverfah
ren zur Aufbereitung pflanzlicher Rohextrakte fiir die Analytik multipler
Pflanzenschu tzmittelriickstande

3.1 Entwicklung einer multiplen Reinigungs- und Bestimmungsmethode ftir Riickstiinde 
herbizider Phenoxyalkancarbonsliuren in Getreide mit Hilfe der Gel- und der Hoch
druckfltissigkeitschromatographie - Development of a method for cleanup and deter
mination of multiple phenoxy alcane carboxylic acid herbicides residues by gel per
meation and high-pressure-liquid chromatography (Pflugmacher, J. und Ebing, W.) 

100 g des Probengutes werden mit Methanol-Celite 545 mit Hilfe eines Ultra Turrax-Ge
rlites mazeriert. Ein Fiinftel des Gesamtvolumens wird weiter verarbeitet, und zwar erfolgt 
Filtration der danach schwach sauer gemachten Losung, Auswaschen derselben mit Dich
lormethan, starkes Ansliuern und Uberfiihrung in eine Dichlormethan-Phase. Der einge
engte Extrakt wird an einer 70 cm langen XAD-2-Saule mit einem Durchmesser von 1 cm 
mit einem Gemisch von 70 % Methanol+ 27 % Wasser + 3 % Eisessig halbautomatisch gel
chromatographiert. Die Fraktion mit dem Eluatvolumen 140-470 ml wird zur halbauto
matischen chromatographischen Bestimmung mit UV-Detektion bei einer Wellenllinge von 
A= 203 nm verwendet. Zur Trennung wird eine Merck-RP8-Saule (25 cm lang, 4,6 mm 
i. D.) mit einem Gemisch von 53 % Methanol und 47 % einer wlissrigen 0,01 m Tetrabu-
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tylammoniumhydrogensulfat-Losung, die auf einen pH-Wert von 5 ,4 eingestellt wird, ver-. 
wendet. Die Durchflu1'rate betragt 1 ml. Fiir die Wirkstoffe 2.4-D, 2.4.5-T, Mecoprop, 
Dichlorprop und Fenoprop wurden auf den Substraten Weizen, Roggen, Gerste und Hafer 
Wiederfindungsraten von 79 %-90 % erzielt, wobei die Riickstandskonzentrationen zwi
schen 0,1 und 0,5 mg/kg lagen. 

4. Entwicklung von Spurenanalysenmethoden fur spezielle Riickstandsun
tersuchungen von Pflanzenschutzmitteln und deren Metaboliten

4.1 Entwicklung einer fluorimetrischen Analysenmethode fiir Phenoxylalkancarbonsiiure
Herbizide - Development of a fluorimetric analysis method for phenoxy alcane car
bonic acid herbicides (Pflugmacher, J. und Ebing, W.) 

Zur Verbesserung der Spezifitat und der Nachweisempfindlichkeit wurden Versuche ange
stellt, neben der bisher hier tiblichen Bestirnmungsmethode tiber UV-Photometrie ein 
alternatives Identifizierungsverfahren mit Hilfe der Fluorirnetrie zu entwickeln. 

Da die zu bestirnmenden Sauren keine Eigenfluoreszenz aufweisen, mtissen sie derivati
siert werden. Dies geschieht <lurch Umsatz der Sauren mit 7-Brommethyl-7-methoxy-cu
marin unter Lichtausschlu1' nach Zugabe von Kaliumcarbonat. Die entstehenden Ester 
werden mit einer Wellenlange von 'A= 310 nm angeregt und emittieren das Fluoreszenz
licht bei 'A= 420 nm. Die Nachweisempfindlichkeit liegt fiir die untersuchten Verbindun
gen 2.4-D, MCPA, 2.4.5-T, Mecoprop und Fenoprop bei 1-2 ng/µ1. Weitere Untersuchun
gen gelten dem Ziel, auf diese Weise einen storungsfreien Nachweis auch in den Erntegli
tern zu ermoglichen. 

5. Untersuchungen zum Schicksal von Perhalogenalkylmercaptan-Fungizi
den

5.1 Bilanzierung des Verbleibs und Metabolismus von 14C-Captan nach Spriihapplikation 
auf Apfel im geschlossenen System - Balance of conversion and metabolism of 14(. 

captan after spray application on apples in a closed cultivating system (Schuphan, I., 
Haque, A. und Ebing, W .) 

Nachdem die Radioaktivitatsverteilung erstellt war, erfolgte die Differenzierung und Iden
tifizierung der extrahierten bzw. in den Vorlagen gebundenen Radioaktivitat des geschlos
senen, kontrolliert beli.ifteten Versuches. Von den insgesamt aufgefangenen 4,6 % des 
fltichtigen Metaboliten entfallen 4,1 % auf Kohlendioxid und ein kleinerer Anteil von 
0,02 % auf das giftige Kohlenoxysulfid. Die di.innschichtchromatographische Differenzie
rung der aus den Apfeln extrahierten Radioaktivitat ergab, d� unverandertes Captan zu 
11 ,4 % in der Apfelspi.ilung, zu 0,3 % in der Apfelschale und zu 0,2 % irn Apfelmark vor
handen ist. Daneben wurde als weitere unpolare Verbindung Bis-(trichlormethyl)-disulfid 
zu 5 ,4 % in der Apfelspi.ilung und zu je 0,1 % in der Apfelschale und im Apfelmark gefun
den. Aus dem polaren Metabolitenanteil, der in der Apfelschale 19 %, irn Apfelmark 56 % 
der extrahierbaren Aktivitat betragt, wurden 0,6 % als Thiazolidinoxocarbonsaure irn 
Apfelmark identifiziert, der Rest blieb unbekannt. 

Diese Ergebnisse ermoglichen eine Bewertung des Captan-Einsatzes bei sog. Lagerspritzun
gen gegen die Fruchtfaule irn Hinblick auf sein Riickstands- und Metabolismusverhalten. 
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5;2 Metabolismus von 14(-Dichlofluanid nach Spriihapplikation auf Erdbeeren im ge
schlossenen, kontrolliert beliifteten Kultursystem - Metabolism of '4C-dichlofluanid 
after spray application on strawberries in a closed and controlled aerated cultivating 
system (Schuphan, I., Westphal, D. und Ebing, W.) 

Im Anschhill an die Bilanzierungsarbeiten wurden die radioaktiven Extrakte sowie die 
Vorlagen zum Auffangen fli.ichtiger Metabolite auf Umwandlungsprodukte des Dichlo
fluanids hin untersucht. Hierbei zeigte sich, daB die in den Vorlagen gemessenen 6 % Ra
dioaktivitat bezogen auf die eingesetzte Menge fast ausschlieBlich mineralisierten Wirk
stoff betreffen und dabei Kohlendioxid den Hauptanteil stellt. Insgesarnt etwa 60 % der 
aus der Erdbeerpflanze extrahierbaren Aktivitat sind unpolaren Produkten zuzuschreiben, 
wovon allein 55 % als unverandertes Dichlofluanid in den Bliittern und Stielen identifi
ziert wurden. Der tibrige Radioaktivitatsanteil ist starker polaren Umwandlungsprodukten 
zuzuordnen. Es konnten in Blattern und Stielen 9,9 %, in Frtichten 2,9 % und in den Wur
zeln 5,3 % als Thiazolidinthioncarbonsaure identifiziert werden. Der iiberwiegende Antell 
wird jedoch von starker polaren Metaboliten gebildet, die ebenso wie die geringe, aus dem 
Boden extrahierte Radioaktivitat noch einer Aufklarung bedtirfen. Die gewonnenen Oaten 
erlauben eine Beurteilung des Dichlofluanid-Einsatzes hinsichtlich seiner Umweltrelevanz. 

5.3 Bilanzierung und Verhalten von 14 C-captan im geschlossenen System nach Bodenent-
seuchung und anschlieBender Spinatkultur - Balance and fate of 1 4 C-captan in 
spinach after soil application in a closed cultivating system (Schuphan, I., West
phal, D. und Ebing, W.) 

Im AnschluB an die Bilanzierung erfolgte die Differenzierung der aus den Spinatpflanzen 
und dem Boden extrahierten sowie in den Vorlagen aufgefangenen Radioaktivitat und die 
Aufklarung der zugrundeliegenden Metaboliten. Die Boden-Extrakte enthielten zum iiber
wiegenden Anteil unverandertes Captan (84 % der extrahierten Aktivitat). In den geernte
ten Spinatblattern konnte unveranderter Wirkstoff in Hohe von 1,3 % der extrahierten 
Aktivitat nachgewiesen werden. Die Hauptaktivitat fand sich jedoch in zahlreichen Um
wandlungsprodukten wieder, wovon bisher Bis-(trichlormethyl)-disulfid mit 3,0 % und 
Thiazolidinthioncarbonsaure mit 5,2 % der extrahierten Aktivitat identifiziert werden 
konnten. Die in den Vorlagen gemessene Radioaktivitat bestand zu tiber 95 % aus Kohlen
dioxid. 

Die Ergebnisse tragen zum Verstandnis des langerfristigen Umweltverhaltens von Chemi
kalien bei. 

5.4 Bilanzierung des Verbleibs und Metabolismus von 14(-Dichlofluanid nach Spri.ihappli
kation auf Apfel im geschlossenen System - Balance of conversion and metabolism 
of t4C-dichlofluanid after spray application on apples in a closed cultivating system 
(Schuphan, I., Haque, A. und Ebing, W.) 

Als Paralleluntersuchung zu 5.1 wurden Apfel mit 14C-Dichlofluanid bespri.iht. In einem 
Versuch verblieben die Apfel in Anlehnung an die Lagerung irn Scrubberlager unter voll
standig geschlossenen Bedingungen, in einem anderen unter kontrollierter Beltiftung zur 
Erfassung auch fltichtiger Metaboliten. Nach 126 Tagen konnten irn kontrolliert beltifte
ten Versuch (bzw. vollstandig geschlossenen Versuch) 11,3 % (12,0 %) der applizierten 
Radioaktivitat abgesptilt werden, 29,8 % (18,4 %) wurden in der Schale gefunden. Das 
Apfelrnark enthielt 38,7 % (65,3 %) und fltichtige Verbindungen waren zu 12,7 % (0,07 
%) nachweisbar. Die Gesamtbilanz ergab eine Wiederfindungsrate von 92,5 % (96,0 %) der 
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urspri.inglich applizierten Radioaktivitat. Die Extrakte des kontrolliert beli.ifteten Ver
suchs wurden di.innschichtchromatographisch differenziert. Es zeigte sich, d� in der 
Apfelspiillosung etwa 6 % unverandertes Dichlofluanid und etwa 4 % Bis-(fluordichlor
methyl)-disulfid, in der Schale dagegen weniger als 1 % Dichlofluanid und weniger als 
0,1 % Bis-(fluordichlormethyl)-disulfid vorhanden waren. Der Hauptantell der polaren 
Metaboliten wurde im Apfelmark festgestellt. Davon konnte eine geringe Menge ( etwa 
0,1 %) als Thiazolidinthioncarbonsaure identifiziert werden. Der tiberwiegende Antell 
war - wahrscheinlich wegen Komplexbildung mit Apfel-Inhaltsstoffen - nicht autklarbar. 

Von den fltichtigen Verbindungen in den Vorlagen (12,7 %) war mit 11,3 % der iiberwie
gende Antell Kohlendioxid; nur ein sehr geringer Betrag von 0,08 % konnte als das giftige 
Kohlenoxysulfid identifiziert werden. 

Diese Ergebnisse machen eine Bewertung des Dichlofluanids hinsichtlich seines Rtick
stands- und Metabolismusverhaltens bei Vorratsschutzm�nahmen gegen Lagerkrankhei
ten moglich. 

5.5 Metabolismus von I4C-Tolyltluanid nach Spritzapplikation auf Erdbeeren im ge
schlossenen Kultursystem - Metabolism of 14C-tolylfluanid after spray application 
on strawberries in a closed cultivating system (Schuphan, I., Westphal, D. und 
Ebing, W.) 

Im kontrolliert beli.ifteten Ganzglas-Kultursystem wurde 14C-Tolylfluanid auf Erdbeeren 
ausgesprtiht, angeniihert an eine praxistibliche Aufwandmenge von 2000 1/ha einer 
0,25 %igen Euparen M-Spritzbrtihe. Nach 34-tagiger Kulturzeit wurden die Pflanze und 
der Versuchsboden extrahiert. AnschlieBend wurde die Radioaktivitat differenziert und 
begonnen, die ihr zugrunde liegenden Umwandlungsprodukte zu identifizieren. Als 
Hauptmetabolit ergab sich Thiazolidinthioncarbonsaure, insbesondere in den Erdbeer
frtichten, wo die Verbindung tiber die Halfte der extrahierten Radioaktivitat ausmachte. 
In den Vorlagen wurden geringe Mengen radioaktives Kohlendioxid sowie Kohlenoxysul
fid festgestellt. 

Nach Abschlu6 der Arbeiten werden die Ergebnisse eine Beurteilung der Tolylfluanid
Spritzungen im Hinblick auf ihr Rtickstands- und Metabolismusverhalten ermoglichen. 

5.6 Abbau von Dichlofluanid und Tolylfluanid in zwei Standardboden - Degradation of 
dichlofluanid and tolylfluanid in two standard soils (Schuphan, I. und Ebing, W.) 

Entsprechend dem Merkblatt 36 der BBA wurde der Abbau von J4C-Dichlofluanid und 
L4C-Tolylfluanid in zwei verschiedenen Standardboden (I: Stark humoser lehmiger Sand 
mit 2,5 % C; II: maBig humoser lehmiger Sand mit 1,0 % C) in Biometerkolben iiber einen 
Zeitraum von ea. 2 Monaten verfolgt. 

Der zeitliche Verlauf der Blldung von 14C02 aus der 14C-methylmercapto-Markierung 
zeigt, d� Dichlofluanid und somit auch seine umwelttoxikologisch interessante Gruppie
rung im Boden I nach 3-4 Tagen zu 50 %, nach 14 Tagen zu 70 % und nach 63 Tagen zu 
77 % mineralisiert als Kohlendioxid vorliegt. Im Bodentyp II sind nach 5 Tagen 50 %, 
nach 14 Tagen 77 % und nach 63 Tagen 98 % des Wirkstoffes zu Kohlendioxid endoxy
diert. 

Die zeitliche Verfolgung der Bodenextraktion ergibt im Falle von Boden I, d� bereits 
nach einem Tag nur noch 50 %, nach 14 Tagen nur noch unter einem Prozent des ur
sprtinglich eingesetzten Wirkstoffes nachweisbar sind. Die Halbwertzeit liegt somit bei 
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etwa 1 Tag. Aus dem Boden II kann tiber liingere Zeit Radioaktivitiit extrahiert werden, 
die erst am 31. Tag auf 1,7 % der eingesetzten Menge abgefallen ist. In diesem Boden liegt 
die Halbwertzeit for Dichlofluanid bei 3 bis 4 Tagen. 

Im Vergleich zum Dichlofluanid erfolgt die Mineralisie'rung beim Tolylfluanid deutlich 
langsamer. Im Boden I sind nach 9 Tagen, im Boden II nach 6 Tagen 50 % zu C02 abge
baut. Bei der zeitlichen Verfolgung der Bodenextraktion ergibt sich, d� bereits nach 
einem Tag 50 % des eingesetzten Tolylfluanids nicht mehr extrahierbar ist, die Halbwert
zeit for diesen Bodentyp wie beim Dichlofluanid bei etwa 1 Tag liegt. Im Boden II liiBt 
sich fur Tolylfluanid iihnlich wie beim Dichlofluanid eine etwas groBere Halbwertzeit von 
2-3 Tagen ableiten.

Die Ergebnisse ermoglichen eine Beurteilung des Umweltverhaltens von Perhalogenalkyl
mercapto-Fungiziden im Boden. 

6. Untersuchungen zum Schicksal ausgewahlter Pflanzenschutzmittel nach
praxisiiblicher Anwendung

6.1 Ober das Abbauverhalten von Dithiocarbamatfungiziden auf Tomaten und Salat -
Degradation behaviour of dithiocarbamate type fungicides on lettuce and tomatoes 
(Pflugrnacher, J. und Ebing, W.) 

Kopfsalat wurde im Frtihbeetkasten und Freiland, Tomaten wurden im Freiland herange
zogen und mit den in der Praxis angewendeten Aufwandmengen von Maneb und Zineb ge
spritzt. Nach verschiedenen Zeitabstiinden wurden die Erntegtiter auf Rtickstiinde dieser 
Fungizide sowohl mit der in diesem Institut entwickelten gelchromatographischen Schnell
methode im Originalzustand als auch in Form des in Freiheit gesetzten Schwefelkohlen
stoffes nach der bisher tiblichen Methode von Keppel analysiert. 

Die Zineb-Rtickstiinde von mit 20 kg/ha einrnal behandeltem Salat im Frtihbeet betrugen 
am 1. Tag nach der Behandlung 196 mg/kg (nach der Keppel-Methode 166 mg/kg), am 
8. Tag 19,1 (12,4) mg/kg, am 22. Tag noch 3,4 (4,0) mg/kg.

Bei gleicher Aufwandmenge wurden in Freiland-Salat am 1. Tag 73,4 (79,4) mg/kg, am 7. 
Tag 21,3 (30,0) mg/kg und am 16. Tag < 0,05 ( 1,5) mg/kg gemessen. 

Eine Frtihbeet-Applikation mit 20 kg/ha Maneb fohrte zu folgenden Rtickstiinden im Sa
lat': 4. Tag nach der Behandlung 127 ,2 (131,3) mg/kg, 11. Tag 30,9 (25,7) mg/kg, 25. Tag 
0,6 (0,9) mg/kg. 

Die Zineb-Behandlung (20 kg/ha) der Tomaten ftihrte zu folgenden Werten: 5. Tag 0,76 
(0,46) mg/kg, 17. Tag 0,25 (0,18) mg/kg, 20. Tag 0,17 (0,15) mg/kg. Die Maneb-Werte 
betrugen hier am 6. Tag 2,8 (2,0) mg/kg, am 11. Tag 2,5 (1,45) mg/kg und am 27. Tag 
0,88 (0,43) mg/kg. 

Die Rtickstandsdynamik zeigt in alien Fallen iihnlichen Verlauf, obwohl wir zwischen 
Frtihbeet und Freiland nicht-signifikante Unterschiede zu erkennen meinen. 
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7. Langzeitschicksal konjugierter Endmetaboliten

7.1 Abbau und Umwandlung von 14C-Hydroxymonolinuron-/3-D-Glucosid in zwei Stan
dardboden - Biodegradation and transformation of 14 C-hydroxymonolinuron-/3-D
glucoside in two standard soils (Haque, A. und Ebing, W.) 

Zur Beurteilung, ob in Pflanzen tatsiichlich festgestellte konjugierte Metaboliten in Boden 
abgebaut werden konnen, wurde als Modell chemisch synthetisiertes 14C-Hydroxymono
linuron-/3-D-Glucosid untersucht. Die Versuche wurden entsprechend dem Merkblatt 36 
der BBA mit zwei verschiedenen Standardboden, bezogen von LUFA Speyer, in Biome
terkolben durchgefiihrt. Die zeitliche Verfolgung der Bildung von 14(02 aus der 14(. 
Phenylmarkierung zeigt, dafl, das Glucosid sehr rasch abgebaut wird. Bei Versuchsende wa
ren nach 32 Tagen bereits 92 % der eingesetzten Radioaktivitat in Boden 1 (stark humo
ser, lehmiger Sand, pH 6,7), und 84 % in Boden 2 (miiBig humoser, lehmiger Sand, pH 
5,6) abgebaut. Davon lagen 23 % bzw. 22 % mineralisiert als Kohlendioxid vor. 

Um zu ermitteln, inwieweit die Bildung von 14(02 durch die Tiitigkeit von Mikroorganis
men hervorgerufen war, wurden auch sterilisierte Standardboden eingesetzt. Die Ergebnis
se zeigen, dafl, nach 34 Versuchstagen 94 % des Glucosids in Boden 1 und 25 % in Bo
den 2 abgebaut waren. Zu Kohlendioxid mineralisiert wurden in dieser Zeit in beiden Bo
den nur 0,2 %. Die Extrahierbarkeit von Radioaktivitiit war bei sterilisierten Boden groBer 
als bei nicht sterilisierten. Aus diesen Ergebnissen liiBt sich ableiten, daB der Abbau von 
Hydroxymonolinuron-/3-D-Glucosid in Boden sowohl mikrobiell als auch chemisch durch 
Abspaltung des Glucoserestes verliiuft. 

7.2 Metabolismus und Bilanzierung des Verbleibs von I4C-Hydoxymonolinuron-/3-D-Glu
cosid-Konjugat in Spinat im geschlossenen System - Metabolic fate of I4C-hydroxy
monolinuron-/3-D-glucoside-conjugate in spinach in a closed cultivating system 
(Haque, A. und Ebing, W.) 

Die fur den Versuch synthetisierte Modellverbindung t4C-Hydroxymonolinuron-/3-D-Glu
cosid wurde 9 Wochen alten Spinatpflanzen (cv. Monnopa) durch Injektion in den Stengel 
appliziert, anschlieBend wurde der Metabolismus in einem geschlossenen Ganzglas-Kultur
system verfolgt. Nach 27 Tagen Kulturzeit enthielten die Spinatbliitter 6,5 % extrahier
bare und 3,4 % nicht extrahierbare Radioaktivitiit, die Wurzeln 0,1 % extrahierbare und 
0,4 % nicht extrahierbare Radioaktivitat, wiihrend sich in der oberen Bodenschicht (5 cm) 
12,3 % extrahierbare und 66,l % nicht extrahierbare Aktivitiit befanden. Ober die gesam
te Kulturzeit waren 3,3 % 14C02 aus dem Phenylring des Glucosids freigesetzt worden. 
Die Differenzierung der Spinat-Extrakte ergab, dafl, 13 ,3 % der aus den Bliittern und Sten
geln extrahierbaren Radioaktivitiit als unveriindertes Hydroxymonolinuron-/3-D-Glucosid, 
16,2 % als polare und 70,5 % als unpolare Metaboliten vorlagen, wiihrend in der oberen 
Bodenschicht 5 % Hydroxymonolinuron-/3-D-Glucosid und 92 % unpolare Metaboliten 
nachweisbar waren. Als Hauptmetabolit wurde in der unpolaren Fraktion p-Chlorphenyl
harnstoff durch Vergleichschromatographie identifiziert, daneben auch p-Chlorphenyl- l
hydroxymethyl-1-methoxyharnstoff, p-Chlorphenyl-1-methoxyharnstoff und p-Chlorphe
nyl-1-hydroxymethylharnstoff. In der polaren Spinat-Fraktion wurden zwei neue Konju
gate festgestellt, die nicht niiher charakterisiert werden konnten, sich aber zum Teil mit 
/3-Glucosidase und Carboxypeptidase spalten lieBen. Als Aglucone wurden aus diesen Kon
jugaten p-Chlorphenyl-1-hydroxymethyl-1-methoxyharnstoff und p-Chlorphenyl-1-hydro
xymethylharnstoff identifiziert. Diese Ergebnisse machen deutlich, daB das Glucosid-Kon-
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jugat in der Pflanze sehr schnell umgewandelt und remobilisiert werden kann, so daf, der 
Ausgangswirkstoff und ahnliche Verbindungen entstehen konnen. 

Ahteilung for Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik 

Im abgelaufenen Berichtszeitraum (1. 11. 77-31. 10. 78) lag der Schwerpunkt der von 
der Abteilung zu bewaltigenden Aufgaben, die ihr auf Grund des Pflanzenschutzgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Oktober 1975 (Bundesgesetzbl. IS. 2591; 
1976 IS. 1059), zuletzt geandert durch das Gesetz vom 16. Juni 1978 (Bundesgesetzbl. I 

S. 749), tibertragen worden sind, bei folgenden Arbeiten:

1. Prtifung und Zulassung von Pflanzenbehandlungsmitteln

Das Pflanzenschutzgesetz bezeichnet unter dem Oberbegriff ,Pflanzenbehandlungs
mittel' sowohl Pflanzenschutzmittel als auch Wachstumsregler. Die Definition der
Pflanzenschutzmittel erfolgt nach dem Zweck: Pflanzen vor Schadorganismen zu
schtitzen. Wachstumsregler sind Stoffe, die dazu bestimmt sind, die Lebensvorgange
von Pflanzen zu beeinflussen, ohne ihrer Ernahrung oder ihrem Schutz zu dienen. Zu
den Pflanzenbehandlungsmitteln gehoren auch Stoffe, die diesen Mitteln zugesetzt
werden konnen, um ihre Eigenschaften oder Wirkungsweise zu verandern; sie werden
als Zusatzstoffe bezeichnet.
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1.1 Pflanzenschutzmittel und Zusatzstoffe 

An Antragen auf Zulassung bzw. Anderung der Zulassung sind registriert und bearbei-
tet warden: 

Mittelgruppe 

1. Insektizide,
Akarizide,
Insektizide +
Akarizide,
lnsektizide +
Fungizide

2. Fungizide

3. Herbizide

4. Molluskizide,
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Nematizide,
Rodentizide,
Wildschadenver-
htitungsmittel

Obertragung von
Zulassungen

Zusatzstoffe

Anzahl 
der Mittel 

l 59 

J 

71 

76 

} 17 

60 

beantragte 
davon Einsatz im Indikationen 

Ackerbau 17 36 
Gemiisebau 6 9 
Obstbau 12 24 
Zierpflanzenbau 17 43 
Weinbau 9 17 
Hopfenbau 2 2 
Forst 7 9 
Sonderkulturen 1 1 
Wiesen und Weiden 1 1 
V orratsschu tz 6 8 

Ackerbau 37 82 
Gemiisebau 7 21 
Obstbau 9 21 
Zierpflanzenbau 11 17 
Weinbau 9 11 
Hopfenbau 13 16 
Forst 
Vorratsschutz 1 1 

Ackerbau 36 50 
Gemiisebau 5 6 
Obstbau 
Zierpflanzenb au 17 19 
Weinbau 10 10 

Hopfenbau 
Forst 5 6 
Wiesen und Weiden 8 9 
Gewasser 
Sonderkulturen 2 2 
Wege und Platze 
mit Baumbewuchs 1 2 
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1.2 Wachtumsregler 

1. Stoffe, die gemaB Artikel 6 des Zweiten Gesetzes zur Anderung des Pflanzen
schutzgesetzes vom 15. August 1975 mit der MaBgabe zugelassen sind, daB sich ihr
vorgesehenes Anwendungsgebiet nach Spalte 2 der Anlage zur Dungemittel-VO be
stimmt. Hier erstreckte sich die Pri.ifung auf die Erteilung bestimmter Auflagen zur
gesetzlich vorgeschriebenen Kennzeichnung ab 1. Juli 1979.

2. Die Wachstumsregler, die nicht von der Regelung zu 1. erfaBt sind. Die Pri.ifung
und weitere Zulassung erfolgt nach den for Pflanzenbehandlungsmittel gi.iltigen
MaBstaben.

Die beiden Gruppen umfassen Pflanzenwachtumsregulatoren, Keimhemmungsmittel, 
Mittel zur Austrocknung von Pflanzenteilen (Desikkanten) sowie Mittel zur Blattab
losung (Defolianten). 

An Antragen auf Kennzeichnung gema.B § 12 Abs. 1 Pflanzenschutzgesetz bzw. auf 
Pri.ifung und Zulassung sind registriert und bearbeitet worden: 

1. Pflanzenwachstumsregulatoren 6 mit 6 Indikationen
2. Keimhemmungsmittel
3. Desikkanten
4. Defolianten
5. Herbizide ohne Schutzzweck

fi.ir Nutzpflanzen 5 mit 8 lndikationen. 

1.3 Die Ergebnisse der 1977 /78 durchgefi.ihrten Pri.ifungen wurden zusammenfassend be
arbeitet und den Mitgliedern und Sachverstandigen des Sachverstandigenausschusses 
fi.ir die Zulassung der Pflanzenbehandlungsmittel zugeleitet. Nach Anhorung des 
Sachverstandigenausschusses erfolgte die Entscheidung i.iber die Antrage. Die Fach
gruppen des Sachverstandigenausschusses tagten wie folgt: 

SachverstandigenausschuB - Fachgruppe ,Allgemeiner Pflanzenschutz' - vom 30. 
11.-2. 12. 1977 in Braunschweig 

SachverstandigenausschuB - Fachgruppe ,Rebschutz' - vom 8.-9. 12. 1977 in Gei
senheim 

SachverstandigenausschuB - Fachgruppe ,Bienenschutz' - vom 4.-5. 4. 1978 in 
Munster 

SachverstandigenausschuB - Fachgruppe ,Ri.ickstande und Toxikologie' - vom 13.� 
14. 4. 1978 in Braunschweig

SachverstandigenausschuB - Fachgruppe ,Vorratsschutz und Nagetierbekampfung' -
vom 11.-12. 9. 1978 in Braunschweig 

SachverstandigenausschuB - Fachgruppe ,Allgemeiner Pflanzenschutz' - vom 12.-
14. 9. 1978 in Braunschweig

SachverstandigenausschuB - Fachgruppe ,Bienenschutz' - vom 10.-11. 10. 1978 in 
Braunschweig 

SachverstandigenausschuB - Fachgruppe ,Forstschutz' - vom 24.-25. 10. 1978 in 
Braunschweig 
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1.4 Nach § 8 des Pflanzenschutzgesetzes darf die Zulassung nur erteilt werden, wenn das 
Pflanzenbeharidlungsmittel bei bestimmungsgem�er und sachgerechter Anwendung 
keine schadlichen Auswirkungen fur die Gesundheit von Mensch und Tier sowie keine 
sonstigen schadlichen Auswirkungen hat, die nach dem Stande der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse nicht vertretbar sind, wobei die Biologische Bundesanstalt iiber die ge
sundheitlichen Voraussetzungen im Einvernehmen mit dern Bundesgesundheitsamt 
entscheidet. 

Bei bereits zugelassenen Mitteln sind Korrekturen vorgenornrnen worden durch 

1. zusatzliche Auflagen in den Zulassungsbescheiden und dadurch Anderung der Ge
brauchsanweisung,

2. Anderungen der Wartezeiten zwischen letzter Anwendung eines Pflanzenbehand
lungsrnittels und der Ernte,

3. Anderung oder Wegfall bestirnrnter Anwendungsgebiete (z. B. Fortfall der Anwen
dung gegen Feldrnaus auf Grtinland und Odland bei Toxaphen-haltigen Prapara
ten),

4. Einwirken auf den Antragsteller zur Anderung der Forrnulierung (z. B. Ersatz des
Maiskolbenschrotes durch Gips und Anfarbung bei Aldicarb-haltigern Granulat),
urn Schaden an freilebenden Vogeln vorzubeugen ..

5. Quecksilber-haltige Getreidebeizrnittel werden nur noch bis zurn 31. Oktober
1981 zugelassen bleiben. Eine Zulassung iiber diesen Terrnin hinaus ist nicht vorge
sehen, vor allern wegen der gesundheitlichen Gefahren beim Urngang rnit diesen
Mitteln.

2. Bekanntgabe der zugelassenen Pflanzenbehandlungsmittel und Zusatzstoffe im Bun
desanzeiger (siehe auch unter AP - IV).

3. Erteilung von Genehmigungen zur Einfuhr bzw. zum Vertrieb nicht zugelassener
Pflanzenbehandlungsmittel.

Die Genehmigung zur Einfuhr bzw. zurn Vertrieb nicht zugelassener Pflanzenbehand
lungsrnittel und Zusatzstoffe wird auf Antrag mit Auflagen bzw. auch Bedingungen
erteilt. Hierzu gehort for den Antragsteller auch die Pflicht, den Pflanzenschutzam
tern Art und Umfang der Versuche anzuzeigen. Im Berichtszeitraurn ist iiber 139 An·
trage auf Einfuhr und 7 Antrage auf Vertrieb rnit zusarnrnen 4 603 kg und 4 5 73 I
Pflanzenbehandlungsrnittel entschieden worden, darin sind 7 Antrage rnit 621 kg for
fabrikationstechnische Priifungen enthalten.

4. Priifung der Eignung von Geraten fiir den Pflanzen- und Vorratsschutz fiir die Aner
kennung

Naheres ergibt sich aus dern folgenden Bericht der Fachgruppe fur Anwendungstech
nik.

5. Neben der Priifung und Zulassung von Pflanzenbehandlungsrnitteln hat die Abteilung
weitere bedeutsarne Aufgaben hinsichtlich des Einsatzes von Pflanzenbehandlungs
rnitteln zu iibernehmen, wie z. B. Unterrichtung und Beratung van Behorden und In
stitutionen, Mitwirkung in nationalen und internationalen Grernien, gutachtliche
Stellungnahmen, aber auch Forschung, die vor allem Lucken in den fur die Priifung
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und Zulassung von Pflanzenbehandlungsmitteln erforderlichen Grundlagen schlie6en 
soll. 

Die Verhandlungen im Arbeitskreis ,,Zulassungsverfahren" wurden inzwischen hin
sichtlich der fachlichen Probleme bis auf einen Punkt abgeschlossen, der im Jahre 
1979 voraussichtlich ebenfalls geklart werden kann. Nunmehr steht lediglich noch 
eine redaktionelle Bearbeitung an sowie die erforderliche Anderung der Verordnung 
iiber die Priifung und Zulassung von Pflanzenschutzmitteln. Danach kann die von 
dem Arbeitskreis erarbeitete ,Richtlinie for das Verfahren der Priifung und Zulassung 
von Pflanzenbehandlungsmitteln' angewandt werden. 

Im Zusammenhang mit der Zulassung der Pflanzenbehandlungsmittel stand wieder 
die Bearbeitung allgemeiner Probleme im Vordergrund, wie sie schon im Jahresbe
richt fur 1977 aufgezeigt worden sind. 

Dariiber hinaus waren folgende Aufgaben von besonderer Bedeutung: 

5.1 Mitarbeit am Entwurf eines Vierten Anderungsgesetzes zum Pflanzenschutzgesetz. 

S .2 Mitarbeit am Entwurf einer Verordnung iiber die Anwendung von Pflanzenbehand
lungsmitteln von Luftfahrzeugen aus. 

5.3 Die Abteilung hat for den Umweltschutz in der Biologischen Bundesanstalt eine ge
wisse Koordinierungsfunktion. Ein Mitarbeiter der Abteilung unterstiitzt auBerdem 
den Bundesminister fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten bei seinen Vorberei
tungen fur das Gesetz zum Schutz vor gefiihrlichen Stoffen (Chemikaliengesetz) und 
den Vorschlag fur die Richtlinie des Rates der EG zur sechsten Anderung der Richt
linie des Rates vom 27. Juni 1967 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mit
gliedstaaten fiir die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefahrlicher Stoffe. 

Im Rahmen des Zulassungsverfahrens von Pflanzenbehandlungsmitteln liegen die 
·schwerpunkte des Umweltschutzes in der Fortentwicklung der Priifung und der Be
wertungskriterien zum Abbau und Verhalten von Pflanzenbehandlungsmitteln in Bo
den und Wasser sowie ihrer okotoxikologischen Eigenschaften.

6. Einstufung von Pflanzenbehandlungsmittel-Wirkstoffen nach den Liinder-Verordnun
gen iiber den Handel mit Giften.

Die Abteilung war auch im Berichtszeitraum in einem von dem AusschuB fur Apothe
ken-, Arzneimittel und Giftwesen gebildeten ,UnterausschuB Giftwesen' vertreten,
um bei der Formulierung von Rechtsvorschriften auf dem Gebiete des Giftrechts bei
der Einstufung von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen und deren Zubereitungen mit
zuwirken. Das Land Niedersachsen hat eine Musterverordnung iiber den Handel mit
Giften (Niedersachen, VO vom 13. 2.1978, Nds. GuVOBl., 32. Jahrgang, Nr. 12) mit
neuen Vorschrif ten fur die Klassifizierung, Verpackung und Kennzeichnung nach ent
sprechenden Richtlinien der Europiiischen Gemeinschaften erlassen. An Stelle der
Giftabteilungen nach altem Recht sind fur die giftigen Stoffe und Zubereitungen u. a.
folgende Kennzeichnungen vorgeschrieben: Gefahrensymbole und Gefahrenbezeich
nungen, Hinweise auf besondere Gefahren und Sicherheitsratschliige.

7. Pflanzenschutzmittelverzeichnis

Die Teilverzeichnisse der 26. Auflage sind - wie vorgesehen - zeitgerecht fertigge
stellt worden, ausgenommen des Teilverzeichnis 5 (Vorratsschutz), das bereits im
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Oktober 1977 erschienen ist und das Teilverzeichnis 4 (Forst), dessen Bearbeitung 
erst im Juni 1978 abgeschlossen werden konnte. 

Fi.ir die Herausgabe der 27. Auflage haben die Vorarbeiten begonnen. 

Fachgruppe fur chemische Mittelpriifung in Braunschweig 

1. Untersuchung von Pflanzenbehandlungsmittelriickstanden - Investigation
of pesticide residues (Weinmann, W. und Nolting, H. G., in Zusammenarbeit mit
Ropsch, A., Parnemann, H., Lundehn, J. R. und den Dienststellen des Deutschen
Pflanzenschutzdienstes)

1.1 Untersuchung iiber das Riickstandsverhalten von Dichlofluanid nach einer Bekiimp
fung von Botrytis auf und in Paprika (unter Glas) - Inve�tigation of the residue be
haviour of dichlofluanid on and in red pepper (under glass) after a treatment against 
grey mould 

In drei Anbaureihen wurden nach sechsmaliger Anwendung von Euparen (0,2 %; 1,2 kg/ 
ha) die Riickstande bestimmt. Die Probenahme erfolgte 0, 4, 7, 10 und 14 Tage nach der 
letzten Anwendung. Nach 14 Tagen lagen die Riickstandswerte zwischen < 0,3 und 0,6 
mg/kg. Nach Ablauf einer Wartezeit von drei Tagen war die Toleranz unterschritten. 

1.2 Untersuchung iiber das Riickstandsverhalten von Dichlofluanid nach einer Bekamp
fung von Botrytis auf und in Buschbohnen (Freiland) - Investigation of the residue 
behaviour of dichlofluanid on and in dwarf french beans ( outdoor) after a treatment 
against grey mould 

In vier Versuchen wurde das Abbauverhalten des Wirkstoffes untersucht. Zwei Spritzun
gen mit Euparen (0,2 %; 1,2 kg/ha) wurden zu Beginn·der Bliite bzw. bei Vollbliite durch
geftihrt. 7, 14, 21 und 28 Tage nach letzter Anwendung erfolgte die Probenahme. Nach 7 
Tagen wurden Riickstiinde zwischen < 0,3 und 0,85 mg/kg gefunden. Nach Ablauf einer 
Wartezeit von 7 Tagen lagen die Riickstandswerte unterhalb der Toleranz. 

1.3 Untersuchung iiber das Riickstandsverhalten von Dichlofluanid nach einer Bekiimp
fung von Botrytis auf und in Buschbohnen (unter Glas) - Investigation of the residue 
behaviour of dichlofluanid on and in dwarf french beans (under glass) after a treat
ment against grey mould 

Versuchsanlage und Probenahmetermine wie bei dem Freilandversuch 1.2. In zwei Ver
suchsreihen lagen die Riickstiinde 7 Tage nach letzter Anwendung zwischen < 0,3 und 
0,45 mg/kg. Nach Ablauf einer Wartezeit von 7 Tagen lagen die Riickstandswerte unter
halb der Toleranz. 

1.4 Untersuchung iiber das Riickstandsverhalten von Dichlofluanid nach einer Bekamp
fung von Botrytis auf und in Stangenbohnen (Freiland) - Investigation of the residue 
behaviour of dichlofluanid on and in climbing french beans (outdoor) after a treat
ment against grey mould 

Das Abbauverhalten des Wirkstoffes wurde in zwei Versuchen ermittelt. Drei Spritzungen 
mit Euparen (0,2 %; 2,4 kg/ha) wurden durchgefiihrt; 1. Spritzung ab Bliite, weitere im 
Abstand von 7-14 Tagen. Die Probenahme erfolgte 3, 7, 14, 21 und 28 Tage nach letzter 
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Anwendung. Nach 3 Tagen wurden Rtickstande von 1,1-1,S mg/kg gefunden, also unter
halb der Toleranz. 

1.5 Untersuchung iiber das Riickstandsverhalten von Dichlofluanid nach einer Bekiimp
fung von Botrytis auf und in Stangenbohnen (unter Glas) - Investigation of the 
residue behaviour of dichlofluanid on and in climbing french beans (under glass) after 
a treatment against grey mould 

Nach maximal vier Anwendungen mit Euparen (0,2 %; 2,4 kg/ha) erfolgte in vier Versu
chen die Probenahme 3, 10, 14, 21 und 28 Tage nach letzter Anwendung. Die Rtick
standswerte lagen nach 3 Tagen bei 0,3 mg/kg und damit unter der erlaubten Hochstmen
ge. Diese sehr niedrigen Werte sind sehr wahrscheinlich a.uf eine Abschirmung der Bohnen 
durch die Blatter zurUckzuftihren. 

1.6 Untersuchung iiber das Riickstandsverhalten von Dinobuton nach einer Bekampfung 
von Spinnmilben auf und in Paprika (unter Glas) - Investigation of the residue be
haviour of dinobuton on and in red pepper (under glass) after a treatment against 
mites 

Drei Versuchsreihen wurden angelegt um das Abbauverhalten von Dinobuton zu untersu
chen. Drei Spritzungen rnit Wacker Acrex (0,1 %; 600 g/ha) wurden durchgeftihrt; 1. 
Spritzung nach 1. oder 2. Pflticke, weitere irn Abstand von 10-14 Tagen. Probenahme er
folgte nach 0, 4, 7 und 10 Tagen. Nach Ablauf einer Wartezeit von 4 Tagen lagen die 
Rtickstandswerte unterhalb der Toleranz zwischen < 0,09 und 0,56 mg/kg. 

1.7 Untersuchung iiber das Riickstandsverhalten von Dinobuton nach einer Bekiimpfung 
von Spinnmilben auf und in Buschbohnen (Freiland) - Investigation of the residue 
behaviour of dinobuton on and in dwarf french beans (outdoor) after a treatment 
against mites 

In zwei Versuchen wurde Wacker Acrex in einer Aufwandmenge von 0,1 %; 600 g/ha 
zweimal gespritzt. 1. Spritzung etwa 2-3 Wochen vor der 1. Pfltiche;2. Spritzung 10 Tage 
spater. Die Proben wurden nach 0, 4, 7 und 10 Tagen gezogen. Nach 4 Tagen lagen die 
Rtickstande zwischen 0,24 und 0,46 mg/kg, somit unterhalb der Toleranz. 

1.8 Untersuchung iiber das Riickstandsverhalten von Dinobuton nach einer Bekiimpfung 
von Spinnmilben auf und in Buschbohnen (unter Glas) - Investigation of the residue 
behaviour of dinobuton on and in dwarf french beans (under glass) after a treatment 
against mites 

Drei Unterglasversuche wurden zu den gleichen Versuchsbedingungen wie die F reilandversu
che 1.7 durchgefi.ihrt. Lediglich die Spritztermine unterschieden sich: 1. Spritzung etwa 10 
Tage vor Erntebeginn, 2. Spritzung unmittelbar nach der l. Pflticke. 4 Tage nach letzter An
wendung lagen die Rtickstande zwischen 0,03 und 0,46 mg/kg, somit unterhalb der Toleranz. 

1.9 Untersuchung iiber das Riickstandsverhalten von Dinobuton nach einer Bekampfung 
von Spinnmilben auf und in Stangenbohnen (Freiland) - Investigation of the residue 
behaviour of dinobuton on and in climbing french beans (outdoor) after a treatment 
against mites 

Ein Freilandversuch mit Wacker Acrex (0,1 %; 600-1200 g/ha je nach PflanzengroBe) 
wurde angelegt. Drei Spritzungen wurden durchgeftihrt: 1. Spritzung unmitt�lbar nach 
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der LPflticke, 2. und 3. Spritzung im Abstand von 10 Tagen. Die Probenahme erfolgte 0, 
4, 7 und 10 Tage nach letzter Anwendung. Der Rtickstandswert lag nach 7 Tagen bei 
0,66 mg/kg. 

1.10 Untersuchung iiber das Riickstandsverhalten von Dinobuton nach einer Bekampfung 
von Halmbruchkrankheiten und Ahrenkrankheiten auf und in Winterweizen -
residue behaviour of dinobuton on and in climbing french beans (under glass) after 
a treatment against mites 

Zu gleichen Versuchsbedingungen wie unter 1.9 wurden vier Unterglasversuche durchge
fohrt. Nach einer Wartezeit von 7 Tagen lagen die Rtickstandswerte unterhalb der Tole
ranz zwischen 0,01 und 0,08 mg/kg, I Wert bei 0,69 mg/kg. 

1.11 Untersuchung iiber das Rtickstandsverhalten von Captafol nach einer Bekampfung 
von Halmbruchkrankheiten und Ahrenkrankheiten auf und in Winterweizen -
Investigation of the residue behaviour of captafol on and in winter-wheat after a 
treatment against eye spot and ear diseases 

In zwei Versuchen erfolgte eine zweimalige Anwendung von Cercobin-Super mit je 3 kg/ 
ha im Entwicklungsstadium H/J und N /P. Nach 0, 21, 35, 42 und 56 Tagen erfolgte die 
Probenahme. Die vorliegenden Ergebnisse zu Captafol zeigten zum Erntezeitpunkt - 43 
bis 54 Tage nach der Anwendung - for Getreidekorn keine Rtickstande, die zu Toleranz
tiberschreitungen ftihren konnten. 

1.12 Untersuchung iiber das Riickstandsverhalten von Maneb nach einer Bekampfung von 
Halmbruchkrankheiten und Ahrenkrankheiten auf und in Winterweizen - Investiga
tion of the residue behaviour of maneb on and in winter-wheat after a treatment 
against eye spot and ear diseases 

Die gleiche Versuchsanlage wie unter 1.11. In zwei Versuchen erfolgte die Bestimmung 
von Maneb aus dem Kombinationspraparat Cercobin-Super. Die Ergebnisse zum Zeit
punkt der Ernte - 43 bis 54 Tage nach der Anwendung - for Getreidekorn zeigten keine 
Rtickstande, die zu Toleranztiberschreitungen ftihren konnten. 

1.13 Untersuchung iiber das Riickstandsverhalten von Maneb nach einer Bekampfimg von 
Halmbruch und Septoria nodorum auf und in Sommerweizen - Investigation of 
the residue behaviour of maneb on and in sommer-wheat after a treatment against 
eye spot and Septoria nodorum 

In vier Versuchen wurde Cercobin-Super mit je 3 kg/ha im Entwicklungsstadium G/J und 
N/P angewendet. Nach 35 Tagen erfolgte eine Probenahrne der Ahren, zum Erntezeit
punkt des Korns. 43-87 Tage nach letzter Anwendung (Ernte) wurden Riickstande zwi
schen 0,02 und 0,04 mg/kg gefunden. (Die Frage moglicher ETU-Riickstande bleibt zu 
·klaren.)

1.14 Untersuchung iiber das Riickstandsverhalten von Mancozeb nach einer Bekampfung
von Falschem Mehltau und Rost auf und in Schnittlauch - Investigation of the resi
due behaviour of mancozeb on and in chive after a treatment against downy mildew 
and rust 

In zwei Versuchen wurden nach sechsmaliger Anwendung von Dithane Ultra (0,2 %; 1,2 
kg/ha) die Riickstande in den Ernteproben bestimmt. Die Probenahme erfolgte 18 bzw. 
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28 Tage nach der letzten Anwendung. Die Riickstandswerte lagen bei 2,0 bzw. 0,15 mg/ 
kg. Nach 28 Tagen Wartezeit wurde die Toleranz unterschritten. 

1.1 S Untersuchung iiber das Riickstandsverhalten von Mancozeb nach einer Bekiimpfung 
des Falschen Mehltaus auf und in Gurken (unter Glas) - Investigation of the residue 
behaviour of mancozeb on and in cucumber (under glass) after a treatment against 
downy mildew 

Drei Versuche wurden angelegt, um das Abbauverhalten des Wirkstoffes zu ermitteln. 
Fiinf Spritzungen wurden mit Di thane Ultra ( 1,2-2,4 kg/ha, je nach Bestandshohe) im 
Abstand von 10 Tagen durchgeftihrt. 0, 2, 4, 7 und 10 Tage nach der letzten Anwendung 
erfolgte die Probenahme. Nach einer Wartezeit von 7 Tagen lagen die Ri.ickstandswerte 
unterhalb der Toleranz zwischen < 0,02 und 0,14 mg/kg. 

1.16 Untersuchung iiber das Riickstandsverhalten von Mancozeb nach einer Bekiimpfung 
des Falschen Mehltaus auf und in Kohlrabi (unter Glas) - Investigation of the 
residue behaviour of mancozeb on and in kohlrabi (under glass) after a treatment 
against downy mildew 

In vier Versuchen wurde Dithane Ultra (1,2 kg/ha) dreimal im Abstand von 10-14 Tagen 
ausgebracht. Zurn Zeitpunkt der Ernte - 18 bis 51 Tage nach letzter Anwendung - lagen 
die Ri.ickstande bei Knolle zwischen 0,11 und 0,28 mg/kg; bei Blatt zwischen < 0,05 und 
0,09 mg/kg. Nach Ablauf einer Wartezeit von 28 Tagen lagen die Ri.ickstandswerte bei 
Blatt und Knolle unterhalb der Toleranz. 

1.17 Untersuchung iiber das Riickstandsverhalten von Propineb nach einer Bekiimpfung 
von Peronospora auf und in Hopf en - Investigation of the residue behaviour of pro
bineb on and in hop after a treatment against downy mildew of hops 

Fiinf Versuche mit Antracol wurden angelegt. 22 Spritzungen wurden durchgeftihrt, die 
Anwendungskonzentration betrug 0,2 %. 12 Tage nach der letzten Anwendung lagen die 
Ri.ickstandswerte zwischen 70,9 und 76,8 mg/kg. Diese Werte unterschritten die Toleranz. 
Die Frage moglicher ETU-Ri.ickstiinde bleibt zu kliiren. 

1.18 Untersuchung iiber das Riickstandsverhalten von Fentinhydroxid nach einer Be
kiimpfung von Cercospora auf und in Futterriiben - Investigation of the residue be
haviour of fentinhydroxide on and in turnips after a treatment against downy 
mildew 

In drei Versuchen wurde das Abbauverhalten des Wirkstoffes untersucht. DU-TER wurde 
zwischen Juni und August dreimal in einer Konzentration von 0,4-0,6 kg/ha ausgebracht. 
Die Probenahme erfolgte 7, 21 und 28 Tage nach letzter Anwendung. Nach 28 Tagen la
gen die Riickstiinde bei Rube zwischen < 0,05 und 0,2 mg/kg; bei Blatt zwischen 0,1 und 
1,9 mg/kg. Nach allen nunmehr der BBA vorliegenden Ri.ickstandsunterlagen wird die To
leranz 49 Tage nach der letzten Anwendung unterschritten. Fi.ir Riibenblatt wi.irde die 
Auflage erteilt werden, d� es fri.ihestens 2 Monate nach der Anwendung verfiittert wer
den darf. 
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1.19 Untersuchung tiber das Rtickstandsverhalten von Chlorthalonil nach einer Bekiimp· 
fung der Blattfleckenkrankheit auf und in Sellerie (Freiland) - Investigation of the 
residue behaviour of chlorthalonil on and in celery (outdoor) after a treatment 
against leaf spot 

Das Abbauverhalten von Chlorthalonil wurde in drei Versuchen ennittelt. 6 Spritzungen 
mit Daconil SK in einer Konzentration von 0,25 % wurden durchgefi.ilut. 0, 7, 14 und 21 
Tage nach letzter Anwendung erfolgte die Probenahme. 

Nach Ablauf einer Wartezeit von 21 Tagen wurden auf Sellerieblatt noch bis zu 26 mg/kg 
und auf Knollen bis zu 4 mg/kg Chlorthalonil gefonden. Eine Hochstmenge for die�e Indi
kation ist nicht festgelegt. Das Praparat ist nur fiir die Anwendung im Zierpflanzenbau zu
gelassen. 

1.20 Untersuchung tiber das Rtickstandsverhalten von Benomyl nach einer Bekiimpfung 
der Blattfallkrankheit auf und in Johannisbeeren - Investigation of the residue be
haviour of benomyl on and in red currants after a treatment against leaf spot 

In drei Versuchen wurde DuPont Benomyl (0,05 %) ab Vorbliite im Abstand von 14 Ta
gen viennal gespritzt. Die Probenahme erfolgte nach 7, 21, 28, 35 Tagen und zum Ernte
zeitpunkt. 28 Tage nach letzter Anwendung lagen die Riickstande zwischen 0,4 und 1,4 
mg/kg, somit unterhalb der Toleranz. 

l.21 Untersuchung tiber das Riickstandsverhalten von Parathion-athyl nach einer Bekiimp
fung von beissenden und saugenden lnsekten auf und in Kopfsalat (Freiland) -
Investigation of the residue behaviour of parathion-athyl on and in lettuce ( out
door) after a treatment against biting and sucking insects 

In vier Versuchen wurde zweimal mit E 605 Combi in einer Anwendungskonzentration 
von 0,1 % 28 und 14 Tage vor Ernte gespritzt, um das Abbauverhalten von Parathion zu 
untersuchen. 0, 7, 14 und 21 Tage nach letzter Anwendung wurden die Proben genom
men. Nach 14 Tagen lagen die Rtickstande zwischen 0,015 und 0,04 mg/kg, also unter
halb der Toleranz. 

1.22 Untersuchung iiber das Riickstandsverhalten von Oxydemeton-methyl nach einer Be
kampfung von beissenden und saugenden lnsekten auf und in Kopfsalat (Freiland) -
Investigation of the residue behaviour of oxydemeton-methyl on and in lettuce 
after a treatment against biting and sucking insects 

In vier Parallelversuchen zu l.21 wurden die Riickstande von Oxydementon-methyl -
dem 2. Wirkstoff von E 605 Combi - bestimmt. Nach einer Wartezeit von 14 Tagen la
gen die Riickstandswerte unterhalb der Toleranz zwischen < 0,1 und 0,2 mg/kg. 

1.23 Untersuchung iiber das Riickstandsverhalten von Parathion-athyl nach einer Bekiimp
fung von beissenden und saugenden lnsekten auf und in Wirsingkohl - Investigation 
of the .residue behaviour of parathion-athyl on and in savoy cabbage after a treat
ment against biting and sucking insects 

Das Abbauverhalten von Parathion wurde in zwei Versuchen untersucht. E 605 Cambi 
wurde dreimal in einer Konzentration von 0, 1 % bis 14 Tage vor Ernte ausgebracht. Die 
Probenahme erfolgte 0, 7, 14 und 21 Tage,nach letzter Anwendung. Nach 14 Tagen lagen 
die Riickstande unterhalb der Toleranz bei < 0,005 mg/kg. 
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1.24 Untersuchung iiber das Riickstandsverhalten von Oxydementon-methyl nach einer 
Bekiimpfung von beissenden und saugenden Insekten auf und in Wirsingkohl - In
vestigation of the residue behaviour of oxydemeton-methyl on and in savoy cab
bage after a treatment against biting and sucking insects 

In zwei Parallelversuchen zu 1.23 wurden die Riickstande von Oxydementon-methyl -
dem 2. Wirkstoff von E 605 Combi - bestimmt. 14 Tage nach letzter Anwendung lagen 
die Rtickstande bei < 0,1 mg/kg, also unterhalb der Toleranz. 

1.25 Untersuchung iiber das Riickstandsverhalten von Oxydemeton-methyl nach einer Be
kiimpfung der Erdbeerknotenhaarlaus auf und in Erdbeeren - Investigation of the 
residue behaviour of oxydemeton-methyl on and in strawberries after a treatment 
against strawberry a�hid 

In 7 Versuchen wurden nach einer Anwendung von Metasystox R (0,1 %ig) zur Zeit der 
Vollblute die Rtickstande von Oxydemeton-methyl bestimmt. Nach 7, 14, 21 und 28 Ta
gen erfolgte die Probenahme. Nach Ablauf einer Wartezeit von 28 Tagen lagen die Rtick
standswerte unterhalb der Toleranz. Die Einhaltung der Hochstmenge von 0,5 mg/kg ist 
nur dann sichergestellt, wenn die Anwendung spatestens zur Vollbltite erfolgt. 

1.26 Untersuchung iiber das Riickstandsverhalten von Azinphos-iithyl nach einer Be
kiimpfung von beissenden und saugenden Insekten auf und in Spinat (Freiland) -
Investigation of the residue behaviour of azinphos-iithyl on and in spinach ( out
door) after a treatment against biting and sucking insects 

Drei Versuche wurden angelegt, um das Abbauverhalten von Azinphos-athyl zu bestim
men. Gusathion H wurde dreimal in einer Konzentration von 0,2 % bis 14 Tage vor Ernte 
ausgebracht. Die Probenahme erfolgte 0, 7, 14 und 21 Tage nach letzter Anwendung. 
Nach Ablauf einer Wartezeit von 14 Tagen tiberschritten die Rtickstandswerte die Tole
ranz. 

1.27 Untersuchung iiber das Riickstandsverhalten von Azinphos-iithyl nach einer Be
kampfung von beissenden und saugenden Insekten auf und in Bohnen - Investiga
tion of the residue behaviour of azinphos-athyl on and in beans after a treatment 
against biting and sucking insects 

In drei Versuchen erfolgte eine Behandlung mit Gusathion H. Drei Anwendungen in einer 
Konzentration von 0,2 % wurden bis 14 Tage vor Ernte durchgeftihrt. Probenahmen er
folgten 0, 7, 14 und 21 Tage nach letzter Anwendung. Nach 14 Tagen lagen die Rtickstan
de bei < 0,02 mg/kg, somit unterhalb der Toleranz. 

1.28 Untersuchung iiber das Riickstandsverhalten von Azocyclotin nach einer Bekiimp
fung von Spinnmilben auf und in Apfeln - Investigation of the residue behaviour of 
azocyclotin on and in apples after a treatment against mites 

Drei Versuche wurden angelegt um das Abbauverhalten von Azocyclotin zu untersuchen. 
Peropal wurde dreimal in einer Konzentration von 0,1 % gespritzt. Letzte Spritzung 21 
Tage vor Ernte. Die Probenahme erfolgte nach 0, 7, 14 und 28 Tagen. Nach Ablauf einer 
Wartezeit von 14 Tagen lagen die Rtickstandswerte unterhalb der Toleranz. 
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1.29 Untersuchung tiber das Rtickstandsverhalten von Chlorthiophos nach einer Bekamp
fung von beissenden und saugenden lnsekten und der Obstmade auf und in Ap
feln - Investigation of the residue behaviour of chlorthiophos on and in apples 
after a treatment against biting and sucking insects and codling moth 

In einem Versuch wurden nach sechsmaliger Anwendung des Praparates (0,05 %ig) Proben 
nach 0, 14, 21, 28 und 35 Tagen gezogen und auf Riickstande des Wirkstoffes, seiner Me
taboliten Chlortiophos-sulfoxid, -sulfon und 0-lsologe untersucht. Nach 35 Tagen wurde 
die Toleranz erreicht. 

1.30 Untersuchung iiber das Rtickstandsverhalten von Diazinon nach einer Bekampfung 
von beissenden und saugenden Insekten, Obstmade, Blutlaus und Spinnmilben auf 
und in Apfein - investigation of the residue. behaviour of diazinon on and in apples 
after a treatment against biting and sucking insects, codling moth, wolly aphid and 
mites 

In vier Versuchen wurde das Abbauverhalten des Wirkstoffes untersucht. Basudin 40 
Spritzpulver wurde sechsmal ausgebracht, letzte Anwendung 28 Tage vor Ernte. Vier 
Spritzungen erfolgten in einer Konzentration von 0,1 %; zwei Spritzungen in einer Kon
zentration von 0,15 %. Proben wurden 0, 14, 21, 28 und 35 Tage nach letzter Anwen
dung gezogen. Nach Ablauf einer Wartezeit von 28 Tagen iiberschritten die Riickstande 
die erlaubten Hochstmengen. Die Wartezeit wird auf 42 Tage heraufgesetzt. 

1.31 Untersuchung tiber das Riickstandsverhalten von Dichlorvos nach einer Bekiimpfung 
von Milben auf und in Champignon - Investigation of the residue behaviour of 
dichlorvos on and in mushrooms after a treatment against mites 

Zwei Versuche wurden angelegt, um das Abbauverhalten von Dichlorvos zu ermitteln. Mit 
Detmol-Konzentrat V AB wurde fiinfmal im Abstand von 5 Tagen gespriiht. Die Aufwand
menge betrug 1 %; 10 1/1000 cbm. Die Probenahme erfolgte 0, 1, 2 und 3 Tage nach letz
ter Anwendung. Nach drei Tagen lagen die Riickstande bei < 0,02 mg/kg, somit unterhalb 
der Toleranz. 

1.32 Untersuchung tiber das Rtickstandsverhalten von Dichlorvos + Pyrethrum + Pipe
ronylbutoxid nach einer Bekiimpfung von Milben auf und in Champignon - Investi
gation of the residue behaviour of dichlorvos + pyrethrum + piperonylbutoxid on 
and in mushrooms after a treatment against mites 

In drei Versuchen wurde Detmol F in einer Konzentration von 100 ml/lOO cbm Raum 
vernebelt. Die fiinf Anwendungen erfolgten im Abstand von 3-5 Tagen wahrend der 
Ernte. Nach 0, 1, 2 und 3 Tagen wurden die Proben genommen. Nach Ablauf einer Warte
zeit von 3 Tagen lagen die Riickstandswerte unterhalb der Toleranz, und zwar for Dichlor
vos bei < 0,02, for Pyrethrum und Piperonylbutoxid bei < 0,5 mg/kg. 

1.33 Untersuchung tiber das Riickstandsverhalten von Metobromuron nach einer Un
krautbekiimpfung in Feldsalat (Freiland) - Investigation of the residue behaviour 
of metobromuron in comsalad after a treatment against weeds 

Patoran wurde in drei Versuchen einmal vor Auflauf in einer Aufwandmenge von 1,5 kg/ 
ha gespritzt. Um das Riickstandsverhalten zu untersuchen wurden Proben nach 21, 42, 63 
und 84 Tagen genommen. Nach 42 Tagen lagen die Riickstande zwischen 0,16 und 0,88 
mg/kg und damit unterhalb der Toleranz. 
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1.34 Untersuchung iiber das Riickstandsverhalten von Trifluralin nach einer Unkrautbe
kiimpfung in Stoppelriiben - Investigation of the residue behaviour of trifluralin 
in turnips after a treatment against weeds 

In einem Versuch wurde Elancolan (21/ha) vor Saat 5-8 cm tief in den Boden einmal ein
gearbeitet. Die Probenahme f'ffolgte 30, 60 und 90 Tage nach Saat. Die bisher vorliegen
den Ergebnisse zeigen, dafl, eine Anwendung des Mittels - wie in dem genannten Ver
such - kaum zu Schwierigkeiten beim In-den-Verkehr-bringen des Erntegutes fohren 
wird. Die Prtifung des Riickstandsverhaltens wird weitergefiihrt. Ein Antrag des Herstellers 
auf Zulassung des Mittels for diese Indikation liegt vor. 

l .3S Untersuchung iiber das Riickstandsverhalten von A trazin nach einer Bekiimpfung 
von Unkriiutem und Ungrasem in Gemiisemais - Investigation of the residue be
haviour of atrazin in corn after a treatment against weeds 

In zwei Versuchen wurde Gesaprim 50 fliissig einmal in einer Konzentration von 1,5 kg/ 
ha vor dem Auflaufen angewendet. Die Riickstandswerte der 1977 durchgefiihrten Ver
suche lagen unterhalb der Toleranz. Der Versuch ist in den folgenden Versuchsplan noch 
einmal aufgenommen warden. Ein Antrag des Herstellers auf Zulassung des Mittels for 
diese Indikation liegt vor. 

1.36 Untersuchung iiber das Riickstandsverhalten von Propachlor nach einer Unkrautbe
kiimpfung in Kohlrabi (unter Glas) - Investigation of the residue behaviour of 
propachlor in kohlrabi (under glass) after a treatment against weeds 

Mit Ramrod wurde in vier Versuchen eine Behandlung in einer Konzentration von 5 kg/ 
ha unmittelbar nach dem Pflanzen durchgefuhrt. Die Probenahme erfolgte z. Zt. der Ern
te. Nach Ablauf einer Wartezeit von 50-70 Tagen Jagen die Riickstandswerte unterha]b 
der Toleranz bei < 0,01 mg/kg. 

1.37 Untersuchung iiber das Riickstandsverhalten von Propachlor nach einer Unkrautbe
kiimpfung in Schnittlauch - Investigation of the residue behaviour of propachlor in 
chive after a treatment against weeds 

In zwei Versuchen wurde Ramrod (7 kg/ha) zwischen Saat und Auflaufen eingesetzt. Die 
Probenahme erfolgte nach 60 Tagen und zum Erntezeitpunkt. Die Anwendung kann nach 
den vorliegenden Riickstandswerten kaum zu Schwierigkeiten beim In-den-Verkehr-brin
gen des Erntegutes ftihren. 

2. Untersuchungen von Pflanzenbehandlungsmitteln - Investigations of
plant protection products

2.1 Chemische Untersuchungen - Chemical investigations (Dobrat, W. und Claussen, K.) 

Im Berichtszeitraum wurden 114 Praparate mit 161 Wirkstoffen auf ihre chemische Zu
sammensetzung untersucht; hierbei wurden insbesondere die von den Herstellern einge
reichten Analysenmethoden auf ihre Anwendbarkeit getestet. 

Bei einer Reihe von Analysenmethoden, die nicht speziell for das angemeldete Praparat er
arbeitet warden waren, muf.liten Anderungen und Ergiinzungen durchgefohrt werden, da
mit sie fiir die Untersuchungen herangezogen werden konnten. Mehrere Methoden wurden 
beanstandet, da die mit ihnen erzielten Ergebnisse nicht zufriedenstellend waren. In einer 
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Reihe von Fallen mu6ten Abweichungen vom deklarierten Wirkstoffgehalt festgestellt 
und beanstandet werden. 

Ferner wurden aufgrund von Beanstandungen bei Schadensfallen oder zweifelhafter Her
kunft der Mittel im Berichtszeitraum 31 zugelassene Mittel auf ihren Wirkstoffgehalt und 
sonstige Ubereinstimmung mit den bei der Fachgruppe ftir chemische Mittelprtifung vor
handenen Standmustern geprtift. 

2.2 Physikalische Untersuchungen - Physical investigations (Beck, W .) 

Im Berichtszeitraum wurden 168 Pflanzenbehandlungsmittel auf ihre physikalisch-chemi
schen Eigenschaften untersucht. Hierzl! gehoren die Dispergierbarkeit und Schwebefahig
keit von Spritzpulvern, die Emulgierbarkeit und Emulsionsbestandigkeit von Emulsions
konzentraten sowie in beiden Fallen die Netzfuhigkeit und die Schaumbiidung. Weiierhin 
wurden bei Granulaten die KorngroBenverteilung und der Feinstaubanteil sowie bei Beiz
mitteln die Haftfahigkeit bestimmt. Spritzpulver und Emulsionskonzentrate wurden im 
Rahrnen des Pri.ifplans systematisch einem verkiirzten Lagertest bei erhohter Temperatur 
zur Beurteilung der Lagerungsbestandigkeit unterworfen. 

Die Methoden zur Korngr6Benanalyse und zur Bestimmung der Haftfahigkeit von Beiz
mitteln wurden kritisch iiberarbeitet und hinsichtlich Genauigkeit und Reproduzierbar
keit verbessert. Neu entwickelt wurde eine Labormethode zur Bestimmung des Abriebes 
von Granulaten. Mit der Uberpriifung von Methoden zur Messung der Haftung und Re
genbestandigkeit von Spritzbriihen wurde begonnen. Zwei neuartige Formulierungstypen, 
wasserdispergierbare Granulate und Suspensionskonzentrate, wurden eingehend unter
sucht. Hierbei wurden gleichzeitig erste Priifmethoden und Beurteilungskriterien hinsicht
lich der physikalisch-chemischen Eigenschaften erarbeitet. 

3. Analytik von Pflanzenbehandlungsmitteln - Analysis of plant protection
products

3.1 Analysenmethode flir Dichlofluanid - Method of analysis for dichlofluanid (Do-
brat; W.) 

lnnerhalb des Deutschen Arbeitskreises fiir Pflanzenschutzmittelanalytik (DAPA) wurde 
eine von der Firma Bayer vorgeschlagene gaschromatographische Methode for die Gehalts
bestimmung von Dichlofluanid im technischen Wirkstoff und in dem 50 %igen Praparat 
Euparen in einem Ringversuch getestet. Die Ergebnisse waren gegeniiber den vorangegan
genen Ringversuchen wesentlich besser. Die immer noch vorhandene relativ groBe Streu
weite bei den Analysenwerten ist auf die lnstabilitat des technischen Wirkstoffes zuriick
zuftihren. 

Es wurde beschlossen, die Methode mit den entsprechenden Anmerkungen dem Collabo
rative International Pesticides Analytical Council (CIPAC) vorzuschlagen. 

3.2 Analysenmethode zur Bestimmung von Bromophos im technischen Wirkstoff und 
Formulierungen - Method of analysis for determination of bromophos in technical 
bromophos and formulations (Dobrat, W .) 

Eine verbesserte Version der von der Firma Boehringer entwickelten und vom CIPAC als 
,,full method" angenommenen Methode, bei der die Gehaltsbestimmung durch bromato
metrische Titration nach diinnschichtchromatographischer Reinigung erfolgt, wurde in 
einer DAPA-Ringanalyse getestet. Die Anderungen betrafen insbesondere das FlieBmittel, 
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die Extraktion sowie die Endpunktbestimmung (potentiometrisch statt durch Indikator). 
Aufgrund der guten Ergebnisse des Ringversuches wurde die verbesserte Methode dem 
CIPAC vorgelegt. 

3.3 Analysenmethode fur Dithianon - Method of analysis for dithianon (Dobrat, W.) 

Gleichfalls als DAPA-Ringversuch wurde eine von der Firma Merck vorgeschlagene UV
spektroskopische Methode zur Bestimmung von Dithianon getestet. Die Ergebnisse waren 
befriedigend, jedoch wurde festgestellt, daB eine bedeutend ausfi.ihrlichere Beschreibung 
der Methode notwendig war. Die entsprechend iiberarbeitete Methode wurde dem CIPAC 
vorgestellt und als ,,provisional method" akzeptiert. 

3.4 Analysenmethode fiir Bromacii - Method of anaiysis for i>romacii (Dobrat, W.) 

Eine von der Firma Schering ausgearbeitete potentiometrische Methode zur Bestimmung 
von Bromacil wurde in einer DAPA-Ringanalyse erprobt. Der Ringversuch brachte gute 
Ergebnisse, so daf.li diese Methode als Alternativ-Methode for die wesentlich zeitaufwendi
gere gaschromatographische CIPAC-Methode in den CIPAC eingebracht wurde. Sie wurde 
als ,,provisional method" angenommen. 

3.5 Analysenmethode zur Bestimmung von Folpet, Captan und Captafol im fonnulierten 
Produkt - Method of analysis for detennination of folpet, captan and captafol in the 
fonnulated product (Claussen, K. und Dobrat, W.) 

Die Bestimmung des Gehaltes der drei Wirkstoffe mit Hilfe der Gaschromatographie berei
tete Schwierigkeiten, da die beiden von der chemischen Struktur her iihnlichen Wirkstoffe 
Folpet und Captan auf mehreren Saulen fast gleiche Retentionszeiten aufwiesen. Versu
che zur diinnschichtchromatographischen Trennung fi.ihrten wegen des zu geringen Unter
schiedes der Rf-Werte ebenfalls zu keinem brauchbaren Ergebnis. Es wurde daher ver
sucht, mit Hilfe der Hochdruckfliissigchromatographie (HPLC) eine bessere Trennung zu 
erreichen. 
Die mit Dichlormethan extrahierten Proben der Formulierung konnten direkt chromato
graphiert werden. Mit zwei hintereinandergeschalteten 25 cm langen Sperisorb Silica 
5 µ Siiulen und 0,8 ml/min Dichlormethan als Elutionsmittel konnte eine sehr gute 
Auftrennung der drei Wirkstoffe erreicht werden. Die Messung im UV erfolgte for Captan 
und Folpet bei 254 nm und ftir Captafol bei 230 nm. 

3.6 Analysenmethode zur Bestimmung von Isoproturon und Dinoterb in fonnulierten 
Produkten - Method of analysis for detennination of isoproturon and dinoterb in 
fonnulated products (Claussen, K. und Dobrat, W.) 

Die Gehalte der beiden Wirkstoffe in Formulierungen lassen sich sowohl gaschromatogra
phisch auf einer Siiule mit einer Fiillung aus 7 ,5 % DC-200 und 7 ,5 % QF 1 auf Gas
Chrom Q (80-100 mesh), als auch mit Hilfe der HPLC unter Verwendung einer Kiesel
gel-Siiule, bestimmen. Der Wirkstoff Dinoterb miill jedoch als Methyliither vorliegen. Da 
die quantitative Methylierung des phenolischen Wirkstoffes in den Formulierungen 
Schwierigkeiten bereitet, wurde eine Methode entwickelt, nach der Dinoterb (und Isopro
turon) direkt gemessen werden kann. 

Die Priiparate wurden mit Methanol extrahiert und die Extrakte mit Hilfe der HPLC unter 
Verwendung einer 25 cm langen Sperisorb ODS (reverse phase) 10 µ-Siiule gemessen. Mit 
Methanol/Wasser, 45 : 55 (1,6 ml/min) als Elutionsmittel konnte eine gute Trennung der 
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Wirkstoffe und Abtrennung von den Fonnulierungshilfsstoffen erreicht werden. Die Mes
sung erfolgte irn UV bei 254 nm. 

3.7 Analysenmethode zur Bestimmung von Captafol und Pyrazophos im formulierten 
Produkt - Method of analysis for determination of captafol and pyrazophos in the 
formulated product (Claussen, K. und Dobrat, W.) 

Das Praparat wurde mit Dichlonnethan extrahiert und der Extrakt direkt mit Hilfe der 
HPLC untersucht. 

Eine gute Trennung der Wirkstoffe und Abtrennung von Formulierungshilfsstoffen konn
te auf einer 25 cm langen Sperisorb ODS (reverse phase) 10 µ Saule mit einem Methanol/ 
Wasser-Gemisch 65 : 35 als Elutionsmittel bei einer DurchfluBrate von 1,6 ml/min er
reicht werden. Die Messung erfolgte bei 225 nm. Der in der Formulierung ebenfalls vor
handene Wirkstoff Carbendazirn storte die quantitative Bestimmung nicht. 

3.8 Analysenmethode zur Bestimmung von Alkylbenzolsulfonat-Tensiden in Pflanzenbe
handlungsmittel-Formulierungen - Method of analysis for determination of alkyl
benzolsulfonat-tensides in pesticide formulations (Weinmann, W. und Parmar, B. J.) 

Es wurde eine Methode erarbeitet, die in einer Reihe von Formulierungen die Bestirn-
mung der Alkylbenzolsulfonat-Tenside gestattet. Sie beruht auf der Abtrennung der Ten
side von den Wirkstoffen und sonstigen Beistoffen der Formulierung <lurch Diinnschicht
chromatographie und quantitative Bestirnmung der anionaktiven Alkylbenzolsulfonat
Tenside nach Ionenaustauscherchromatographie mit Dowex 50 WX4 und Dowex 44 als 
Methylenblaukomplex. Die Ermittlung der Anwendungsbreite auf verschiedene Formu
lierungen ist noch nicht abgeschlossen. 

4. Analytik von Pflanzenbehandlungsmittelriickstanden - Analysis of pesti
cide residues

4.1 Oberpriifulig und Erweiterung der Anwendbarkeit von Analysenmethoden zur Be
stimmung von Pflanzenbehandlungsmittelriickstanden - Examination and improve
ment of residue methods of pesticides (Krohn, H., Nolting, H. G. und Weinmann, W.) 

Die nachstehenden Analysenmethoden lagen der Arbeitsgruppe ,,Analytik" der DFG
Kommission fiir Pflanzenschutz-, Pflanzenbehandlungs- und Vorratsschutzmittel zur Auf
nahme in die Methodensammlung ,,Rtickstandsanalytik von Pflanzenschutzmitteln" der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) vor. Sie wurden im Rlickstandslabor experi
mentell auf Anwendbarkeit und Leistungsfahigkeit tiberprlift und gegebenenfalls in Zu
sammenarbeit mit dem Au tor verbessert: 

Analysenmethode zur Bestirnmung von Triforin in Apfeln, Bohnen, Erdbeeren, Erde, 
Gurken, Hopfen, Johannisbeeren (rot), Pflaumen, Porree, Roggen (Stroh), Tomaten, 
Wasser und Weizen (Korner). 

Analysenmethode for Dialifos in Apfeln, Blumenkohl, Erde, Gurken, Grtinkohl, Johan
nisbeeren, Pfirsiche, Pflaumen, Porree, Radies, Raps, Rapsol, Salat, Spinat, Stachelbee
ren, Tomaten, Wasser, Weinbeeren und Zwiebeln. 

Aufbereitungsverfahren zur Reinigung von Rohextrakten aus Pflanzenmaterial <lurch 
Chromatographie an Polystyrolgelen. 

Die Methoden werden nunmehr in die Sammlung aufgenommen. 

H 124 



Ferner wurden i.iberprtift: 

- Analysenmethode zur Bestimmung von Aldicarb, Aldicarbsulfon und Aldicarbsulfoxid
in Erdbeeren, Ertle und Riiben.

Analysenmethode zur Bestimmung von A thylenthioharnstoff (ETU) in Apfeln, Kartof
feln, Sellerie, Tomaten und Weinbeeren.

Analysenmethode zur Bestimmung von Metribuzin sowie Desamino-, Desaminodiketo
und Diketo-Metribuzin in Ertle, Gerste (griin, Korner, Stroh) ,  Kartoffeln, Kartoffel
kraut, Luzerne, Spargel, Tomaten, Tomatenpflanzen und Wasser.

4.2 Entwicklung von Analysenmethoden zur Bestirnmung von Pflanzenbehandlungsmit
telriickstiinden - Development of pesticide residue methods (Krohn, H., Nol
ting, H. G. 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 Ri.ickstandsmethoden entwickelt: 

Analysenmethode zur Bestimmung von Ditalimfosrtickstanden in Ertle und Wasser. 

- Analysenmethode zur Bestimmung von Nitrofenri.ickstanden in Weizen (Korner, Stroh),
Blumenkohl, Porree, Zwiebeln und Wasser.

Analysenmethode zur Bestimmung von Propachlorrtickstanden in Ertle, Kohlrabi,
Kopfsalat, Schnittlauch und Wasser.

- Analysenmethode zur Bestimmung von Tetrachlorvinphosrtickstanden in Apfeln, Er-
tle, Grtinkohl, Maiskolben, Pfirsiche, Wasser und Weinbeeren.

AuBerdem wurden von den Pflanzenschutzmittelherstellern zur Verfligung gestellte Me
thoden for die gaschromatographische Bestimmung von Formetanatrtickstanden (Sche
ring AG ) und Pirimicarbrtickstanden (ICI) in verschiedenen pflanzlichen Produkten sowie 
Ertle und Wasser zur Aufnahme in die Methodensammlung der DFG iiberarbeitet. 

4.3 Analytik von Dithiocarbamat-Ri.ickstiinden - Analysis of dithiocarbamates-residues 
(Nolting, H. G.) 

Im Zusammenhang mit den Ri.ickstandsuntersuchungen von Ziffer 1. wurde die Leistungs
fahigkeit der Dithiocarbamat-Methoden untersucht, insbesondere hinsichtlich der unteren 
Bestimmungsgrenze. 

Es wurde hierbei auch eine Methodenvariante von DRESCHER (BASF AG) nachgearbei
tet, bei der das aus Schwefelkohlenstoff und methanolischer KOH gebildete Xanthogenat 
spektralphotometrisch gemessen wird. Die Bestimmungsgrenie dieser Methode liegt for 
Getreide bei 0,01 mg/kg, ftir Hopfenproben bei 1 mg/kg, bei Wiederfindungsraten von 
ea. 75 %. 

Folgende grundsiitzliche Probleme der Analytik der Dithiocarbamate wurden untersucht: 

- Stabilitat der Wirkstoffe in Losung.

- Moglichkeiten der Erstellung von Stammlosungen und Eichgeraden.

Bei der Analytik auftretende Zersetzungsprodukte.

- Quantitative Abspaltung von Schwefelkohlenstoff aus den Wirkstoffen.
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4.4 Anwendung der gelchromatographischen Reinigungsmethode in der Riickstandsanaly
tik - Gel chromatography as a clean up technique in the analysis of pesticide residues 
(Nolting, H. G.) 

Fi.ir einige in Ziffer 1. aufgeftihrten Ri.ickstandsuntersuchungen wurde die Gelchromato
graphie zur Reinigung der Rohextrakte verschiedener Erntegiiter herangezogen. Es wur
den Gele auf Polystyrolbasis und Dextrangele in Verbindung mit unterschiedlichen Elu
tionsmitteln auf ihre Eignung gepriift . 

Kriterien waren: Abtrennung der storenden Begleitstoffe, Wiederfindungsrate ftir den 
Wirkstoff, Zeitbedarf und Losungsrnittelverbrauch. 

Die besten Ergebnisse wurden erhalten mit den von GORBACH (Fa. Hoechst AG) be
schriebenen Polystyrolgelen, z. B. Servachrom XAD-2, 50-100 µm {mit Essigsaureathyl
ester als Losungsmittel). 

Untersucht wurden die Wirkstoffe Glycophen, Parathionathyl, Propachlor, Propyzamid, 
Pyrazophos in einem Konzentrationsbereich von 0,01-0,2 mg/kg auf Apfeln, Erdbeeren, 
Kopfsalat, Kohlrabi, Schnittlauch, Spinat, Rhabarber und Wirsing. Die Wiederfindungs
raten lagen zwischen 85 % und 100 %. 

5. Grundlagen fiir die Priifung und Zulassung von Wachstumsreglem -
Basic investigations for the registration of plant growth regulators
(Weinmann, W. und Claussen, K.)

Aufgrund des ,,zweiten Gesetzes zur Anderung des Pflanzenschutzgesetzes" sind die 
Wachstumsregler den Pflanzenschutzmitteln gleichgestellt. Im Rahmen eines Forschungs
vorhabens wurden analytische Priif- und Entwicklungsarbeiten durchgeftihrt, um wissen
schaftliche Grundlagen for die Bearbeitung von Zulassungsantragen zu schaffen. 

Fiir die Bestimmung des Wirkstoffgehaltes der Forrnulierungen und zur Bestimmung der 
Riickstande in/auf der Pflanze und im Boden wurden Analysenmethoden auf ihre Brauch
barkeit gepri.ift, iiberarbeitet, erganzt sowie teilweise neu entwickelt. 

Die bei Pflanzenbehandlungsrnitteln angewandten physikalischen Pri.ifmethoden wurden 
auf ihre Anwendbarkeit gepri.ift und zum Teil leicht modifiziert. 

6. Einfiihrung der elektronischen Datenverarbeitung in das Zulassungsver
fahren fiir Pflanzenbehandlungsmittel - Introduction of electronic data
processing to the registration of pesticides (Weinmann, W. und Schwartz W. D.)

1978 wurde die Systemplanung for das Informationssystem bei der Firrna ADV/ORGA in 
Auftrag gegeben. Die Ergebnisse wurden mit den kiinftigen Benutzern iiberarbeitet und 
anschlieBend mit der Detailorganisation und Programmierung begonnen. 

Parallel dazu wurden die hardwareseitigen Voraussetzungen im Rechenzentrum for die In
betriebnahme des lnformationssystems ermittelt und ihre Verwirklichung veranlaBt. 

Nachdem die Erfassung der ,,Altdaten" zugelassener Pflanzenbehandlungsrnittel for die 
Sektoren: Chemie, Zulassungstermine und Auflagen weitgehend abgeschlossen werden 
konnten, wurde mit der Erfassung der Anwendungsgebiete begonnen. 
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7. Bearbeitung von Antragen auf Zulassung von Pflanzenbehandlungsmit
teln - Testing of petitions for registration of pestiddes

7 .1 Priifung und Erfassung chemischer und physikalischer Angaben zu Wirkstoffen und 
Formulierungen - Control and compilation of chemical and physical data of pesti
cides (Dobrat, W.) 

Im Berichtszeitraum wurden die chemisch-physikalischen Daten (z. B. chemische Zusam
mensetzung, Feuergefahrlichkeit, Haltbarkeit) for 125 neu zur Zulassung angemeldete 
Praparate gepriift und erfaP.it. 

Ferner wurden 16 neue Wirkstoffe, die in den Praparaten enthalten sind, hinsichtlich ihrer 
physikalischen und chemischen Eigenschaften beurteilt. lnsbesondere wurden die Anga
ben ilber den Reinheitsgrad, die Verunreinigung nach Art und Menge, die Wasserloslich
keit und der Dampfdruck geprilft. 

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. 

7 .2 Priifung und Erfassung der Angaben zur Analytik - Control and compilation of ana-
lytical methods (Claussen, K. und Nolting, H. G.) 

Im Berichtsjahr wurden 125 Zulassungsantrage hinsichtlich ihrer Angaben und Unterlagen 
zur Analytik der Formulierungen und zur Bestimmung der Rilckstande in den Kulturen 
der angemeldeten Anwendungsgebiete auf ihre Eignung ilberprilft und beurteilt. 

7.3 Priifung und Auswertung der Riickstandsversuche der Antragsteller - Control and 
evaluation of residue trials of manufactures (Ropsch, A., Parnemann, H. und Lun
dehn, J. R.) 

270 Zulassungsantrage mit 357 Anwendungsgebieten wurden hinsichtlich des Rilckstands
verhaltens beurteilt. Nach Prilfung der Rilckstandsversuche der Antragsteller bezilglich 
Obereinstimmung mit beantragter und/oder praxisilblicher Anwendung wurden die Ergeb
nisse hinsichtlich gilltiger oder notwendiger Hochstmengen an Pflanzenbehandlungsmit
teln ausgewertet und Wartezeiten festgelegt. 

7.4 Priifung und Auswertung der Versuche zum Abbauverhalten der Wirkstoffe im Bo· 
den - Control and evaluation of the residue behaviour of pesticides in soil (Schin
kel, K.) 

Im Berichtszeitraum wurden 125 neu angemeldete Praparate hinsichtlich des Verhaltens 
der Wirkstoffe im Boden ilberprilft. Die Prilfung erstreckte sich auf die Beurteilung der 
Halbwertzeiten des Abbaus wie sie gemili Merkblatt Nr. 36 der Biologischen Bundesan
stalt ,,Unterlagen zum Verhalten von Pflanzenbehandlungsmitteln im Boden im Rahmen 
des Zulassungsverfahrens" oder <lurch andere Versuche ermittelt wurden sowie auf die Er
fassung der Metaboliten und gegebenenfalls deren Abbauverhalten. 

Die Ergebnisse von Versickerungsversuchen wurden registriert. 
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7.5 Priifung von Wachstumsreglem - Control of plant growth regulators (Claussen, K.) 

Im Berichtszeitraum wurden 42 Antrage mit 58 Indikationen auf Kennzeichnung bzw. 
Zulassung von Wachstumsreglern hinsichtlich der Angaben zur Chemie und zur Riick
standssituation bearbeitet. 

Hierbei wurden die Angaben und Unterlagen zu den physikalischen und chemischen Da
ten, den wesentlichen Formulierungshilfsstoffen und Formulierungsarten dieser Stoffe, 
den Analysenmethoden zur Bestimmung des Wirkstoffgehaltes der Formulierungen und 
der Bestirnmung der Riickstande der Wirkstoffe zum Riickstandsverhalten und Verhalten 
im Boden ausgewertet und beurteilt. 

8, Mjtwirkung an der neuen Hochstmengenverordnung Pflanzenbehand
lungsmittel - Contribution to the new regulation of pesticide residues 
(Ropsch, A.) 

Es wurden Beitrage geleistet zur neuen Hochstmengenverordnung (Hochstmengen-V.O., 
Pflanzenbehandlungsmittel), die am 1. Januar 1978 bzw. 1. August 1978 in Kraft getre
ten ist. Einerseits wurden Anderungen und Erganzungen der Hochstmengenwerte vorge
schlagen, die den Belangen des praktischen Pflanzl'.nschutzes Rechnung tragen, anderer
seits wurde das Herausnehmen des Hopfens aus der generellen Hochstmengenregelung 
veranla1k 

Fachgruppe for botanische Mittelpriifung in Braunschweig 

1. Untersuchungen zur Wirksamkeit und Phytotoxizitat von Fungiziden
und Herbiziden im Rahmen des Zulassungsverfahrens - Investigations
concerning the efficacy and phytotoxicity of fungicides and herbicides
in the approval process (Ehle, H., Heidler, G., Laermann, H. Th., Lyre, H. und
Martin, J.)

1.1 Nachweis von Dichlorpicolinsaure mittels Biotest - Bioassay of dichloropicolinacid 
(Heidler, G.) 

Die im Vorjahr begonnenen Untersuchungen wurden an weiteren Kulturpflanzen durchge
fohrt. Neben Salat (Lactuca sativa) erwies sich auch die Tomate (Lyi:opersicon esculen
tum) als geeignete Testpflanze. Im Kultursubstrat schluffiger Sand (u S mit ea. I ,5 % org. 
Substanz) war bei einer Konzentration von 0,075 mg Dichlorpicolinsaure pro kg kein Auf
lauf for beide Testptlanzen zu verzeichnen. Wahrend deutlich sichtbare Schaden an diesen 
Pflanzenarten bei 0,025 mg/kg auftraten, lag die Nachweisgrenze fiir Salat bei 0,01 mg/kg 
und for Tomate bei 0,005 mg/kg in diesem Substrat. 

1.2 Beeinflussung der Keimfiihigkeit von Flughafer (Avena fatua) durch Flamprop-me
thyl - Influence of flamprop-methyl on the germination of wild oats (Avena fatua) 
(Heidler, G.) 

In der Praxis ist wiederholt festzustellen, da6 nach Anwendung eines Flughaferherbizides 
einige Flughaferpflanzen nicht absterben, und zwar zeigen diese z. T. eine vollig normale 
Entwicklung, z. T. aber auch eine Beeintrachtigung im Wuchs. Letztere bilden trotz teil
weise stark gestauchten Wuchses noch Samen aus. In diesem Zusammenhang interessierte 
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die Frage, inwieweit das von den geschadigten Avena fatua-Pflanzen gebildete Samenpo
tential in seiner Keimfahigkeit beeintrachtigt ist. Nach Anwendung von 675 g AS Flam
prop-methyl je ha zur Kulturpflanze Winterweizen wiesen die Samen von Avena fatua 
keine signifikante Anderung der Keimfahigkeit auf. 

1.3 EinfluE von Pendimethalin auf die Wurzelbildung von Mais (Zea mays) - Influence 
of pendimethalin on the root formation of maize (Zea mays) (Heidler, G.) 

Nach Anwendung von 1,98 kg AS Pendimethalin je ha wurde die Wurzelentwicklung von 
Mais untersucht. Die Ausbringung des Wirkstoffes erfolgte im log. Spritzverfahren von 3-
facher Ober- bis 3-facher Unterdosierung. Dabei zeigte sich schon bei 1 kg AS/ha eine 
deutliche Veranderung des Wurzelbildes sowie eine Verringerung der Wurzelmasse. Insbe
sondere wurden die Kronenwurzeln beim Auftreffen auf die obere Bodenschicht im 
Wachstum gehemmt. Es bildeten sich an den Wurzelspitzen knollchenartige Verdickun
gen. Ob hierdurch eine Beeintrachtigung des Ertrages bzw. der Standfestigkeit des Maises 
erfolgt, konnte an Hand dieser Versuche nicht festgestellt werden. 

1.4 Verhalten und Abbau eines Herbizides mit den Wirkstoffen Dichlorpicolinsaure, 
Dichlorprop und 2, 4, 5-T im Boden und in den Pflanzen - Fate and degradation of 
a herbicide containing dichloropicolinacid, dichloroprop and 2, 4, 5 T in soil and 
plants (Heidler, G.) 

Bei einem vermuteten langsamen Abbau von Dichlorpicolinsaure besteht die Gefahr, daB 
Nachfolgekulturen geschadigt werden. Aus diesem Grunde wurde auf Praxisflachen mit 
schluffigem Sand sowohl Winterroggen als auch Sommerweizen angebaut und im Nach
auflauf mit 41/ha Praparat (= 90 g AS Dichlorpicolinsaure) behandelt. In regelmaBigen 
Abstanden, bis 120 Tage nach der Behandlung, wurden Bodenproben aus 0-5 cm, 5-
10 cm, 10-15 cm und 15-20 cm Tiefe entnommen. In einer zweiten Serie wurde Boden 
einschl. vorhandenem Pflanzenwuchs verwendet. 

Diese Proben wurden im Gewachshaus im Biotestverfahren auf pflanzenverfiigbare Herbi
zidanteile untersucht. Als Testpflanzen fanden vor allem Kopfsalat und Tomaten Ver
wendung. 

Hierzu konnte nachgewiesen werden, daB der Wirkstoff relativ schnell in tiefere Boden
schichten eingewaschen wurde. Nach 3 Wochen konnte er z. T. in der Schicht von 10-15 
cm nachgewiesen werden. Bemerkenswert war auBerdem, daB die Phytotoxizitat bei Pro
ben, die in zeitlich groBeren Abstanden nach der Applikation gezogen worden waren, be
sonders verstarkt im Boden-Pflanzen-Gemisch auftrat. Hierbei zeigten sich sichtbare Scha
den · sogar bis 120 Tage nach der Anwendung. Daraus kann die Vermutung abgeleitet 
werden, daB in den Pflanzen selbst der Wirkstoff nur sehr langsam abgebaut wird. Um das 
weiter zu priifen, sollen Versuche mit Strohballenkulturen angelegt werden. 

1.5 Aufstellung von Versuchsplanen und Bearbeitung der Priiftingsergebnisse anderer Priif
stellen zur Vorlage im SachverstandigenausschuE - Preparation of plans for trials 
with plant protection products and evaluation of efficacy results from other testing 
stations for presenting to the expert committee:: 

Allgemeiner Pflanzenschutz 267 Mittel bzw. Indikationen 

Rebschutz 25 Mittel bzw. Indikationen 
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2. Entwicklung von Methoden (Richtlinien) for die Priifung von Fungiziden,
Herbiziden und Wachstumsreglem auf Wirksamkeit und Phytotoxizitat
for neue Anwendungsbereiche im Rahmen-des Zulassungsverfahrens -
Development of guidelines for testing the efficacy and phytotoxicity of
fungicides, herbicides and growth regulators in the approval process
(Heidler, G., Laermann, H. Th., Lyre, H., Martin, J. und Steiner, K. G.)

Nachstehende Richtlinien for die Pri.ifung von Pflanzenbehandlungsmitteln sind i.iberarbei
tet bzw. neu herausgegeben word en: 

1. Richtlinie for die Pri.ifung von Fungiziden gegen Monilia laxa Honey (Spitzendurre)
an Steinobst ( 4-5 .3 .3)

2. Richtlinie fur die Pri.ifung von Fungiziden gegen Clasterosporium carpophilum (Lev.)
Aderh. (SchrotschuBkrankheit) an Steinobst (4-5.3.4)

3. Rich tlinie ftir die Pri.ifung von Herbiziden in lagerndem Getreide (13-1. l .  l .  2)

4. Richtlinie fiir die Prufung von Herbiziden in Baumschulen und Ziergeholzanlagen
(13-1.4.2)

5. Richtlinie ftir die Prufung von Wachstumsreglern bei Erdbeeren (15-1.4.4)

6. Richtlinie fur die Pri.ifung von Wachstumsreglern zur Wuchshemmung auf Intensivra
sen (15-1.5.3)

7. Richtlinie fur die Pri.ifung von Wachstumsreglern zur Erhohung der Bli.itenzahl und/
oder Beeinflussung der Bli.ihperiode von Zierpflanzen ( 15-1.5 .6)

8. Richtlinie ftir die Pri.ifung von Wachstumsreglern zur Hemmung von Geiztrieben bei
Tabak (15-1.8.1)

9. Richtlinie for die Pri.ifung von Wachstumsreglern zur Wuchshemmung von landwirt
schaftlich nicht genutzten Grasflachen (15-2.2)

10. Richtlinie ftir die Prufung von Insektiziden gegen Erdraupen an Reben (22-2.5)

11. Richtlinie for die PrUfung von Insektiziden gegen Boarmia rhomboidaria Schiff.
(Rhombenspanner) an Reben (22-2.6)

12. Richtlinie ftir die PrUfung der Nebenwirkung von Fungiziden auf Spinnmilben im
Weinbau (22-3.1.1)

13. Richtlinie for die PrUfung von Wachstumsreglern zum chemischen Ausbrechen von
Stocktrieben im Weinbau (22-7.1)

14. Richtlinie for die PrUfung von Wachstumsreglern zum chemischen Entblattern von
Weinreben (22-7 .2)

15. Richtlinie fur die Pri.ifung von Pflanzenbehandlungsmitteln auf Geschmacksbeeinflus
sung bei Wein (22-10).
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3. Erarbeitung wissenschaftlicher Grundlagen iiber die Wirkungsweise und
Wirksamkeit von Wachstumsreglern sowie Entwicklung von Priifungsver
fahren fiir diese Stoffe als Voraussetzung fiir die Zulassung - Preparation
of scientific concepts for assessing the mode of action and efficacy of
growth regulators and development of testing methods for these products
as prerequisite for their approval (Laermann, H. Th .. , Koschik, I. und Steiner, K. G.) 

Durch das Inkrafttreten des ,,3. Gesetzes zur Anderung des Pflanzenschutzgesetzes" wur
den die im ,,2. Gesetz zur Anderung des Pflanzenschutzgesetzes" festgelegten Dbergangs
fristen for Wachstumsregler bis zum 30. 6. 1979 verlangert. Die von dieser Regelung be
troffenen Wachstumsregler wurden weiterhin vorrangig geprtift und wo die Unterlagen 
ausreichten auch die notwendigen Kennzeichnungsauflagen erteilt. Die Bearbeitung dieser 
Zulassungsantrage kann bis zum Ende des Forschungsauftrages (31. Dezember 1978) 
nicht abgeschlossen werden. 

Die weiterftihrende Erarbeitung von Grundlagen for die notwendigen Priifungsrichtlinien 
wurde fortgesetzt. Die begonnenen Versuche mit Wachstumsreglern an Erdbeeren, Tabak, 
Gurken und Zierpflanzen wurden abgeschlossen. Aufgrund der Ergebnisse konnten 6 
Richtlinien erstellt werden. 

Fur die Fortftihrung der administrativen Arbeiten fur die Wachstumsregler wird eine neue 
Regelung gefunden werden miissen . 

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

Diese Forschungen werden in Zusammenarbeit mit dem Richtlinien-Arbeitskreis ,,Biome
trie" und der Arbeitsgruppe ,,EDV-Pflanzenschutz-Versuchswesen" durchgefohrt. Es geht 
zunachst um die Frage, welche mathematisch-statistischen Rechenverfahren for die Aus
wertung von Daten anzuwenden sind, die unter den besonderen Bedingungen von Pflan
zenschutz-Versuchen gewonnen wurden. Die Arbeiten stecken noch in den Anfangen, so 
da.11 hierzu noch keine endgiiltigen Ergebnisse zu berichten sind. Jedoch sind bereits zahl
reiche Codes erstellt, wie sie fur die rechneruntersttitzte Auswertung von Pflanzenschutz
versuchen sowie Dokumentation von Daten aus den Antragen auf Zulassung von Pflanzen
behandlungsmitteln benotigt werden. 

5. Erarbeitung von Unkrauter-Codes - Preparation of code lists for weed
names (Heidler, G.)

Nachdem vor Jahren mit der Erstellung von Listen der bedeutendsten Unkrauter for ein
zelne Kulturpflanzenbereiche begonnen wurde, sind diese Arbeiten jetzt fortgeftihrt wor
den. Zu den bereits vorliegenden Zusammenstellungen fur die Bereiche Ackerbau, Obst
bau, Zierpflanzenbau (einschl. Zier- und Sportrasen, Ziergeholzanlagen, Baumschulen und 
Schutzpflanzungen) sowie Nichtkulturland kommen nunmehr die iiberarbeiteten bzw. 
neu erstellten Unkrauterlisten for die Kulturpflanzenbereiche Gemusebau, Gri.inland, Ge
wasser und Forst. Damit sind fur die wesentlichsten Gebiete Zusammenstellungen typi
scher Unkrauter erfolgt. 
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6. Priifung von Wirksamkeit und Phytotoxizitat bei Wachstumsreglern im
Rahmen des Zulassungsverfahrens - Testing the efficacy and phytotoxi
city of growth regulators in the approval process (Laermann, H. Th.)

6.1 Eigene Mitwirkung bei Zulassungspriifungen - Own trials 

6 Wirksamkeitspriifungen auf Gleisanlagen mit schienengebundenen und 2 Wirksamkeits
priifungen mit nicht schienengebundenen Geraten wurden durchgefuhrt. 

6.2 Aufstellung von Versuchspliinen und Bearbeitung der Priifungsergebnisse anderer 
Priifstellen zur Vorlage im SachverstiindigenausschuE - Preparation of plans for trials 
with growth regulators and evaluation of efficacy results from other testing stations 
for presentation to the expert committee 

Fur folgende Anwendungsgebiete wurden Versuchspliine erstellt: 

a) Zierpflanzenbau

b) Landwirtschaftlich nicht genutzte Flachen (Grasfliichen, Nichtkulturland ohne Baum
bewuchs, Gleisanlagen)

c) Ackerbim (Getreide)

Fachgruppe fur zoologische Mittelp_riifung in Braunschweig 

1. Technische Anforderungen, die vor der Vermarktung an ein Produkt ge
stellt werden - Test requirements for products before trading (Becker, H.
und Wolf, Elisabeth)

In dem vom Umweltbundesamt erteilten Forschungsauftrag wurden die bestehenden na
tionalen Pri.ifanforderungen fur chemische Erzeugnisse (allgemein) gesammelt. Mit der zu 
erarbeitenden Darstellung soil ein Uberblick tiber bereits bestehende gesetzliche Priifan
forderungen gewonnen werden. Die Samrnlung beschriinkt sich im wesentlichen auf Anfor
derungen, welche zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt gestellt sind, 
wie: Physikalisch-chemische Eigenschaften / Analytik, Toxikologie, Abbaubarkeit / Rtick
standsverhalten, Okotoxikologie. Gesprachspartner waren die Hersteller von chemischen 
Erzeugnissen sowie die ftir die jeweiligen Produktgruppen zustiindigen Behorden. 

2. Untersuchungen zur Wirksamkeit und Phytotoxizitat von Insektiziden,
Akariziden, Nematiziden, Molluskiziden, Rodentiziden und Wildschaden
verhiitungsmitteln im Rahmen des Zulassungsverfahrens - Investigations
concerning efficacy and phytotoxicity of insecticides, acaricides, nemati
cides, molluscicides, rod�nticides and game repellents within the approval
procedure (Becker, H., Grasblum, M ., Riepert, F. und Rothe rt, H.)

Aufstellung von Versuchsplanen und Bearbeitung der Prtifungsergebnisse anderer Pri.ifstel
len zur Vorlage beim SachverstandigenausschuB: 

Allgemeiner Pflanzenschutz 
Forstschutz 
Nagetierbekampfung 
Vorratsschutz 
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3. Untersuchungen zur Wirkung von Pflanzenbehandlungsmitteln auf die Ho
nigbiene im Rahmen des Zulassungsverfahrens - Investigations concerning
the effect of plant protection products on honey-bees within the approval
procedure (Brasse, D.)

Aufstellung von Versuchsplanen und Bearbeitung der Ergebnisse der Prtifung auf Bienen
gefiihrlichkeit anderer Prtifstellen zur Vorlage beim SachverstandigenausschuB for 74 Mit
tel bzw. Anwendungsgebiete. 

4. Untersuchungen zur Wirkung von Pflanzenbehandlungsmitteln auf Nutz
arthropoden im Rahmen des Zulassungsverfahrens - Investigations con
cerning the effect of plant protection products on beneficial arthropods
within the approval procedure (Brasse, D.)

Aufstellung von Versuchsplanen und Bearbeitung der Ergebnisse der Prtifung der Auswir
kung von Pflanzenbehandlungsmitteln auf Nutzarthropoden von anderen Prtifstellen zur 
Vorlage beim Sachverstandigenaussch� for 5 Mittel bzw. Anwendungsgebiete. 

5. Untersuchungen von Bienenschaden <lurch Pflanzenbehandlungsmittel
Investigations on honey-bees poisoned by plant protection products
(Brasse, D. und Kaufmann, Irene)

Untersuchung von 264 Einsendungen zu Bienenschaden mit 493 Einzelproben. 437 Pro
ben (329 Bienen- und 108 Pflanzenproben) wurden im Aedes-Test und 33 Proben (z. B. 
Waben, Holzteile, Brtihereste etc.) im Direktversuch mit Bienen geprtift. An alien 352 
Bienenproben (23 Bienenproben waren fiir den Aedes-Test nicht geeignet) wurde eine 
routinemaBige Nasema-Untersuchung und eine Pollen-Analyse vorgenommen. Zu insge
samt 191 Einsendungen wurde ein Untersuchungsbefund der biologischen Prtifung ver
schickt. 

AuBer 25 Proben zu 13 Einsendungen, von denen Proben bereits im Vorjahr chemisch ge
prtift worden waren, wurden 108 Einsendungen mit insgesamt 218 Einzelproben zur 
ldentifizierung von Pflanzenschutzmittelrtickstanden einer chemischen Untersuchung 
unterzogen. 

Fur 89 Einsendungen mit 176 Einzelproben wurden Untersuchungsbefunde der chemi
schen Prtifung herausgegeben, for 5 Proben aus 3 Einsendungen Teilbefunde erstellt und 
mit den Untersuchungsberichten fiir 6 Proben die Befunde von 3 Einsendungen abge
schlossen, fiir die bereits im Vorjahr Teilbefunde herausgegeben worden waren. 

Fachgruppe fiir Anwendungstechnik in Braunschweig 

1. Eignungspriifung von Pflanzenschutz- und Vorratsschutzgeraten - Tests

on plant protection and stored product equipment

Wahrend der Berichtszeit befanden sich 35 Gerate und Gerateteile in der erstmaligen Prti
fung auf Eignung for den Pflanzenschutz bzw. Vorratsschutz. Ftir 28 Gerate und Gerate
teile, deren Anerkennung 1978 ablauft, wurde das Verfahren zur erneuten Anerkennung 
eingeleitet. 

Die Ergebnisse der im Berichtsjahr durchgeflihrten Prtifungen wurden zusammenfassend 
bearbeitet und den Mitgliedern und Sachverstandigen des Ausschusses for Gerate zuge-
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stellt. Nach Anhorung des Ausschusses, der am 12. und 13. Dezember 1978 tagte, erfolgt 
die abschlieBende Bewertung. 

Zur Prufung von Schlauchen fiir den Pflanzenschutz, Granulatstreugeraten (breitflachige 
Applikation), Frostschutzgeraten und Geraten zur Verteilung von Fungiziden bei der Ein
lagerung von Kartoffeln wurden neue Prtifverfahren entwickelt bzw. alte verbessert. Ein 
Verfahren zur Messung der Verteilung von Granulaten soll zur Aufnahme in eine intema
tionale (ISO-) Norm vorgeschlagen werden. Ftir die Prufung von Frostschutzgeraten und 
zur Messung des Kleinklirnas in und iiber Pflanzenbestanden wurde ein sog. Wetterturm 
gebaut, der Temperatur-, Windgeschwindigkeits- und -richtungs- sowie Feuchtemessungen 
in Hohen bis zu I O m zulaBt. Er hat eine eigene Energieversorgung, so daB er unabhangig 
vom Elektrizitatsnetz eingesetzt werden kann. 

Zar Verringerung der Rtistzeit bei der Messung von Querverteilungen an Feldspritzgeraten 
entstand eine Behalterftilleinrichtung for die Druckkesselanlage, die zur Fliissigkeitsver
sorgung dient. Ferner wurden ein Registrier- und ein MeBgerat entwickelt, mit denen 
Driicke, Temperaturen, Stromaufnahme und andere Betriebsdaten wahrend der Prtifzeit 
erfaBt werden konnen, z. B. bei Pumpen. Die Zeit fiir das Auswerten von MeBergebnissen, 
z. B. bei der Ermittlung der Querverteilung bei Feldspritzgeraten, konnte durch den Bau
einer schnellen Leseeinrichtung fiir Lochstreifen verringert werden.

Fur das Erfassen von Tropfenniederschlagen bei Dtisenpriifungen sowie die Untersuchung 
des Durchdringungsvermogens von Tropfen in Pflanzenbestanden entstanden eine fahr
bare Laborspritzanlage und eine Einrichtung zum Fotografieren von Tropfenniederschla
gen in Silikonol, die mit UV- und WeiBlicht-Blitzgeraten ausgertistet ist. 

Zur Messung des Windeinflusses auf die Ablagerung von Tropfen- und Feststoffpartikeln 
wurde ein Windkanal entwickelt, mit dem Windgeschwindigkeiten bis zu 7 m/s erreicht 
werden konnen. Er hat einen Querschnitt von 2 x 2 m und eine nutzbare Lange von 
ea. 10 m. 

Im Berichtsjahr wurden neue Gerateprtifberichte gedruckt. Sie werden von nun ab durch 
den Verlag ACO Druck GmbH, Postfach 1143, 3300 Braunschweig, vertrieben. An das 
Kuratorium fiir Waldarbeit und Forsttechnik (KWF) wurden fur das FPA-Verzeichnis 
(Forsttechnischer PrtifungsausschuB) Berichte tiber Gerate fiir den Forstschutz abgegeben. 
Uber neue und abgelaufene Anerkennungen wurde im Nachrichtenbl. Deut. Pflanzen
schutzd. (Braunschweig) berichtet. 

Erstmals 1978 wurden an das Landespflanzenschutzamt Mainz lnformationen iiber neu 
anerkannte Gerate abgesandt, die das Landespflanzenschutzamt vervielfaltigt an die Pflan
zenschutzdienststellen der Lander leitet. 

Im Rahmen der Mitarbeit bei der Normung fur Pflanzenschutzgerate im Deutschen Nor
meninstitut hat sich die Fachgruppe an verschiedenen Normenentwtirfen beteiligt. 

2. Entwicklung einer Einrichtung fiir die Messung der Verdrehung von Schlau
chen fiir den Pflanzenschutz - Development of an equipment for measu
ring the torque of hoses for plant protection (Rietz, S., Grallert, M. und Koh
siek, H.)

In Schlauchen treten wahrend des Betriebs durch Innendruck und Zugkrafte Drehmomen
te auf, die ein Verdrehen um die Schlauchlangsachse und damit eine Belastung for die Be
dienungsperson bewirken. Bisher wurde lediglich die Verdrehung von Schlauchen gemes
sen. Da das Drehmoment fiir die Beurteilung eine wichtige KenngroBe ist, wurde ein MeB-
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geriit entwickelt, mit dem beide Gr6Ben gemessen werden konnen. Parallel dazu wurde 
das MeBverfahren insofern geiindert, als die Schliiuche bei der Messung nicht mehr auf 
einem Beton-Fliesen-Boden liegen, sondern in einer 10 m langen Wasserrinne. Hierdurch 
konnen Messungen auch an anderen Orten unter gleichen Reibungsbedingungen durchge
ftihrt werden. 

3. Entwicklung eines Generators fiir Einzeltropfen - Development of a dis-
penser for single droplets (Rohlfing, H. und Grallert, M.)

Zur Beurteilung von Spritzvorgiingen im Pflanzenschutz miissen die Bewegung und das 
Verhalten von Tropfen beim Auftreffen auf Pflanzenoberfliichen bekannt sein. Deswegen 
miissen die Tropfen ohne Storung durch andere Tropfen beobachtet und ihre Gr6Be muB 
vorbestimmt werden konnen. Unter Beachtung fremder Versuchserfahrungen und unter 
Zuhilfenahme moderner Bauelemente wurde ein sog. Tropfengenerator entwickelt, der 
Untersuchungen an Einzeltropfen zuliiBt. Ein Problem bei solchen Apparaten stellen die 
AuslaBoffnungen for die Testfli.issigkeit dar, an denen die Tropfen entstehen. Sie mi.issen 
sehr kleine Durchmesser aufweisen. Ihre Herstellung oder Beschaffung ist deswegen 
schwiedg. 

Gemeinschaftliche Einrichtungen 

Biochemie in Braunschweig 

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

Mycophenolsiiure, ein Antibiotikum des zuerst von Maispflanzen isolierten Penicillium 
brevicompactum, besitzt nicht nur bakterizide und fungizide Aktivitiit, sondern hemmt 
auch einige Tumoren und tierpathogene Viren. Ki.irzlich wurde an Miiusezellkulturen ge
zeigt, daB Mycophenolsiiure ebenso wie Yirazol® ein Inhibitor der lnosinsiiure-dehydro
genase ist und dieselben Stoffwechseliinderungen wie Virazol® hervorruft, aber schon in 
hundertmal niedrigerer Konzentration. Da Virazol® ein sehr guter Inhibitor der Yermeh
rung von Kartoffelvirus X (PYX) ist, wurden Yersuche zur Hemmung von PYX mit Myco
phenolsiiure unternommen. 

Die Virusvermehrung erfolgte in aus Tabakbliittern ausgestanzten Scheibchen, die bei 
konstanter Temperatur und Belichtung auf Losungen verschiedener Konzentrationen Von 
Mycophenolsiiure oder VirazoJ® schwammen. Die Viruskonzentration wurde in tiiglichen 
Abstiinden mit dem ELISA-Yerfahren bestimmt. Wiihrend 10-sM Virazol® die Vermeh
rung von PVX praktisch vollig unterdri.ickte, bewirkte 10-sM Mycophenolsiiure nur eine 
Hemmung zu etwa 50 %. Bei geringeren Konzentrationen stimulierte Mycophenolsiiure 
die Vermehrung von PVX. 

Fi.ir pflanzliche Inosinsiiuredehydrogenasen und damit fi.ir die Vermehrung von PVX ist 
Mycophenolsiiure deshalb nicht ein so guter Inhibitor wie Virazol®. Die Versuche werden 
mit anderen potentiellen Inhibitoren der Virusvermehrung fortgesetzt. 
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2. Untersuchungen iiber den Erbgang von Protein-Mustern - Heredity of
protein patterns

2.1 Proteinmuster in der Kartoffelknolle nach Protoplasten-Regenaration - Protein pat
terns of potato tubers regenerated from protoplasts (Loeschcke, V. und Stege
mann, H., in Zusammenarbeit mit Matern, U., Universitat Freiburg) 

Die elektrophorctische Verteilung der Knollen-Proteine von Kartoffelpflanzen aus einzel
nen Mesophyll-Protoplasten der Sorte ,Russet Burbank' wurde bestimmt. Die Klone wur
den durch somatische Zellregeneration gewonnen und fiir 2 bis 3 Generationen im Ge
wachshaus und auf dem Feld vermehrt. Trotz praktisch gleicher genetischer Grundlage, 
was sich auch in weitgehend identischen Proteinmustern zeigt, ist die Anfalligkeit gegen 
Diirrflecken-Krankheit (Alternaria solani) unterschiedlich. Weitere Elektrophoresemuster 
werden der Feinauswertung unterworfen, mit dem Ziel, geeignete Charakteristika als 
Marker fiir das Resistenzverhalten zu finden. Weitere Versuche, auBer unspezifisch farb
baren Proteinen auch Isozyme heranzuziehen, sind angelaufen. 

2.2 Protein- und Enzymspektren des Weizens und mogliche Korrelationen zu seinen Ei
genschaften - Patterns of proteins and enzyms in wheat and their possible correla
tion to properties (Stegemann, H. und Makinen, Airi, in Zusammenarbeit mit Hus
sein, K., Biochemistry Department, Bin-Shams-University, Kairo (Agypten) 

Agyptische, finnische und deutsche Weizensorten wurden gepriift im Hinblick auf Gen
marker, die bei vererbten Eigenschaften cine Rolle spielen. Als Beispiel wurde die Winter
festigkeit der Pflanze und das Knetverhalten des Weizenmehls gewahlt, weil dariiber einige 
genetische Daten vorliegen. Die Korrelation dreier Proteinbanden im Blatt mit der Win
terfestigkeit des Weizens konnte in zweidimensionalen Verfahren besser und schneller als 
bisher gezeigt werden. Neu ist der Befund, daB bestimmte Formen esterspaltender Enzy
me im Blatt nur wahrend des Kalteschocks auftreten, und sich Sommer- und Winterwei
zen protein-chemisch unterscheiden !assen. 

3. Analyse hitze-koagulierter und membran-gebundener Proteine - Analysis
of heat-coagulated and membrane-bound proteins ( de Wreede, Inge, Maki
nen, Airi und Stegemann, H.)

In der Genetik, der Nahrungsmittel- und der forensischen Chemie ist das Inlosungbringen 
unloslicher Proteine Voraussetzung for ihre Analyse. 2 %iges Dodecylsulfat (SDS) (5 min., 
100° C) solubilisiert auch in Gegenwart von erheblichem StarketiberschuB die Proteine 
vollstandig, so daB sie durch SDS-Elektrophorese getrennt werden konnen. So konnen 
Proteine aus Zellwanden, z. B. aber auch aus gekochten Kartoffeln oder. Fleischsorten, 
loslich gemacht werden. Die Muster sind nicht mehr spezies-(sorten)-spezifisch, sondern 
charakterisieren nur die Proteine der Kartoffelknolle, des Muskels usw. als solche. Das gilt 
auch fiir die Primitiv-Kultivare der Internationalen Kartoffel-Genbank. 
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4. Selektion der genetisch interessanten Primitiv-Kultivare und Verringe
rung der Kartoffelklone-Dubletten durch molekularbiologische Verfah
ren - Evaluation of genetically important primitive potato cultivars and
the elimination of duplicates (Stegemann, H. und Loeschcke, V., in Zusammen
arbeit mit CIP, Lima/Peru)

Der elektrophoretische Vergleich von Proteinen wurde auf multiple F ormen der Esterasen 
ausgedehnt, um die Dubletten-Eliminierung vpn Kartoffelknollen der Genbank des Centro 
International de la Papa, Lima, Peru, zu beschleunigen und der Resistenzztichtung defi
niertes und einmaliges Material zur Verftigung zu stellen. Insgesamt testeten wir ea. 3500 
Klone, die im slid- und mittelamerikanischen Raum durch Expeditionen gesammelt war
den waren. Es handelt sich um morphologisch gleichscheinende Klone von Primitiv-Kulti
varen (also von !ndios seit Jahrhunderten geztichtete ,,Sorten"), nicht aber von Wildfor
men. Die Eliminationsrate liegt bei etwa 80 % und wird von Taxonomen, Phytopatholo
gen und Genetikern des Internationalen Kartoffelzentrums nach entsprechend unserer 
elektrophoretischer Einteilung gruppierten F eldversuchen bestatigt. 

5. Index der europaischen Kartoffelsorten, mit ihren elektrophoretischen
Spektren zur Sorten-Identifizierung - Index of European potato varie
ties with electrophoretic spectra for the identification of varieties
(Loeschcke, V., in Zusarnmenarbeit mit den Sortenamtern der europaischen Staaten)

Es war beabsichtigt, das 1976 erschienene Sammelwerk mit Tabellen von charakteristi
schen Eigenschaften, Resistenzverhalten, genetischen Oaten sowie mit den Abbildungen 
sortentypischer Elektropherogramme von Kartoffelsaft durch ein Supplement zu aktuali
sieren. Die Anderungen in den Zulassungslisten der Lander waren jedoch in den beiden 
letzten Jahren besonders umfangreich - 123 Neuztichtungen zugelassen, 113 Sorten von 
allen Landern aufgegeben und eine noch gr6Bere Zahl der an- und aberkannten Sorten, 
wenn man die einzelnen Lander zugrunde legt - so daB eine vollige Neufassung der Tabel
len notig wurde. Hierbei konnten auch noch die Angaben der beiden 1978 erschienenen 
niederlandischen Sortenbeschreibungen berticksichtigt werden. Das fertiggestellte Manu
skript erfaBt jetzt 582 Sorten. 

6. Makromolekulare Komponenten in Mais. Beziehungen zu phytopatholo
gischen und anderen genetisch bedingten Eigenschaften - Macromolecu
lar compounds in maize. Relations to phytopathological and other in
herited properties (Stegemann, H., de Wreede, lnge und Makinen, Airi, in .lusam
menarbeit mit Kleinwanzlebener Saatzucht, Einbeck, und Dept. Genetics, Univ. Wis
consin, Madison, USA)

Die Testung von Linien mit zunehmendem Pollen- bzw. Plasma�EinfluB und von Linien 
mit divergierenden und konvergierenden Verwandtschaftsgraden wurde begonnen. Die 
Proteinmuster des ruhenden Korns wurden differenziert <lurch ein- und zweidimensionale 
elektrophoretische Verfahren, wobei insbesondere for die alkoholloslichen Protein-Frak
tionen die Standard-Elektrophoresen in Polyacrylamid (PAA) modifiziert werden muB
ten. Ein Verfahren unter Zusatz von 10 bis 30 % Propanol zu den PAA-Mischungen in 
Tris-Borat-Puffern pH 7,9 und pH 8,9 lieferte gute Trennungen. 
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7. Verhesserung von Trenn- und Identifizierungs-Methoden von Makromole
ki.ilen - Improvement of diagnostic procedures for macromolecules

7 .1 Praparative Reinigung von Viren durch Block-Durchlauf-Elektrophorese - Purifica
tion of viruses by preparative electrophoresis and discon_tinuous elution (Stege
mann, H., in Zusammenarbeit mit Koenig, Renate, Institut for Viruskrankheiten der 
Pflanzen) 

Gelelektrophorese in Blocken (Probenmenge ea. 6 ml) mit zeitgesteuerter Elution der 
Fraktionen wurde for virushaltige rohe Prell,safte eingesetzt, um ohne die bisher iiblichen 
Verfahrensschritte direkt aus Rohmaterial gereinigte Virus-Antigene zur Antiserum-Her
stellung zur Verfogung zu stellen. Die Reinigung in einem Schritt gelang mit belladonna 

mottle virus, an der Reinigung von Gurken-Mosaik-Virus wird noch gearbeitet. A!s Trager 
for die Elektrophorese bewahrte sich Seakem-Agarose in Tris-Borsaure-Puffer bei pH 7 ,I 
und kathodischem (BMY) bzw. anodischem (CMV) Lauf. 

7.2 Mikro-Extraktionsverfahren for Pollen-Proteine (Solanum tuberosum et S. demissum) 
- Extraction of pollen-proteins on a microscale (Solan um tuberosum et S. demissum)
(Olteanu, G. und Loeschcke, Y.)

Die Protein-Extraktion zur elektrophoretischen Beurteilung der Verteilungsmuster fohrte 
bei Kartoffel-Pollen (1 mg) nur zu schwachen, verschmierten Zonen, wenn man in Puffer
Losungen homogenisierte, wie das bei groflien Pollen iiblich ist. Erst ein Zusatz von I % 
Natriumdodecylsulfat (SDS) zum Extraktionspuffer brachte beachtenswerte Mengen an 
Protein in Losung. Eine Behandlung bei Zimmertemperatur geniigte. Eine Vorbehandlung 
mit Aceton und Mercaptoathanol war nicht notig. Verschiedene S. tuberosum-Kultur

sorten und deren Hybriden ergeben dasselbe Elektrophoresemuster, von S. demissum 

(Rassen) wurden ahnliche erhalten. 

8. Automatisierung von Enzym-Analysen zur Fri.ihdiagnose negativer Um
welteinfli.isse - Automatic device for enzyme analysis used for detecting
environmental effects (Stegemann, H. und Roeb, L., in Zusammenarbeit mit Gral
lert, M., Fachgruppe for Anwendungstechnik)

Die Apparatur zur Massentestung hochmolekularer (und in gewissem Umfang auch nieder
molekularer) Komponenten von Pflanzen, Bakterien und Pilzen <lurch Elektrophorese auf 
einem Polyacrylamid-Band 234 x 6,9 x 0,4 cm wurde schalttechnisch vereinfacht und da
durch weniger storanfallig gemacht. Die Einzelheiten dazu miissen erfragt werden. Teste 
wurden mit Serum und Primitiv-Kultivaren von Kartoffeln durchgeftihrt und auswertbare 
Protein-Muster erhalten. 
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Bibliotheken in Berlin-Dahlem und Braunschweig 

Die Bibliotheken gehoren mit ea. 95.000 Banden und mehr als 2.000 laufenden Zeit
schriften zu den bedeutendsten Spezialsammlungen wissenschaftlicher Literatur auf dem 
Gebiet der Phytomedizin in Mitteleuropa. Sie sind dem Leihverkehr der Deutschen Bib
liotheken angeschlossen. Die Handbiichereien der sieben AuBeninstitute sind Spezial
sammlungen der einzelnen Forschungsgebiete. Sie stehen als Prasenzbibliotheken nach 
vorheriger Vereinbarung auch AuBenstehenden zur Verftlgung und werden von der Bib
liothek Braunschweig betreut. 

Die starke Benutzung der Bibliotheken der Biologischen Bundesanstalt im Rahrnen des 
deutschen und auslandischen Leihverkehrs zeigt die iiberregionale Bedeutung der Biblio
theken auf. Von den Bibliotheken, insbesondere in Braunschweig, wurden zahlreiche An
fragen, die nur zum Tei! die Arbeitsgebiete der Biologischen Bundesanstalt betrafen, bear
beitet, bei hinreichender Spezifizierung an die zustandigen Fachinstitute oder den Doku
mentationsschwerpunkt Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz weitergeleitet bzw. die 
einschliigigen F orschungs- und Auskunftsstatten mitgeteilt. 

Bei den Bibliotheken liegt die Betreuung der Veroffentlichungen der Biologischen Bun
desanstalt. 

Im Rahmen der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Erstellung eines Gesamt
zeitschriftenkataloges bewilligten Mittel wurden die Arbeiten aufgenommen und zuniichst 
Bestande der Bibliothek in Berlin-Dahlem nach den Richtlinien der Zeitschriftendaten
bank der Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz erfaBt und in die Datenbank einge
speichert. 

Die Bestande der beiden Bibliotheken bilden die Voraussetzung fur die Arbeit des Doku
mentationsschwerpunktes Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz. 

· Dokumentationsschwerpunkt Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz in
Berlin-Dahlem

Der Dokumentationsschwerpunkt hat die Aufgabe, die wissenschaftliche Literatur auf
den Gebieten der Phytopathologie und des Pflanzenschutzes einschlieBlich Vorratsschutz
und deren Grenzgebiete zu erfassen, auszuwerten und nachzuweisen. Die Literaturdaten
werden in Zusammenarbeit mit der Zentralstelle fiir Agrardokumentation und -informa
tion in Bonn, bei den Rechenzentren der Universifat und des Bundespresse- und Informa
tionsamtes der Bundesregierung zur Weiterverarbeitung in EDV-Anlagen aufgenommen.
Die ,,Bibliographie der Pflanzenschutzliteratur, Neue Folge" erscheint regelmiiBig mit
Schlagwortregistern sowie kumulierten Registem for den Gesamtband, die rnit Hilfe der
EDV erstellt werden. Im Berichtsjahr konnten die Erstellung von kurnulierten Gesamtre
gistern fur iiltere Biinde der Bibliographie der Pflanzenschutzliteratur abgeschlossen
werden.

Die in Berlin installierte Datensichtstation (Terminal) konnte irn Laufe des Berichtsjahres
wieder weitgehend voll eingesetzt werden. Im Laufe des Berichtsjahres konnten durch die
Zentralstelle for Agrardokumentation und -information nach erheblichen Schwierigkeiten
auch die iilteren Daten bis auf einen kleinen Rest eingespeichert werden, sodaB eine qua
litative und quantitative Verbesserung der Recherche-Ergebnisse erreicht werden konnte.
Die Nutzung der Datensichtstation fur Recherchen in Biological Abstracts am Deutschen
Institut fur medizinische Information und Dokumentation wurde fortgesetzt. Die Zahl
der vom Dokumentationsschwerpunkt beantworteten Anfragen stieg wiederum an und er-
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reicht damit einen mit der gegenwartigen personellen und technischen Ausstattung kaum 
noch zu bewaltigenden Umfang. Im Berichtszeitraum besuchten 186 Interessenten, darun
ter 49 aus dem Ausland, die Dokumentationsstelle, um sich Uber ihre Leistung und ihre 
Arbeitsweise zu informieren. Die Lieferung von Literaturdaten aus der Bundesrepublik 
Deutschland for das internationale Agrardokumentationssystem AGRIS der FAO wurde 
fortgesetzt, obwohl noch immer keine Nutzung des AGRIS-Systems durch die Dokumen
tationsstelle moglich ist. 

Es wurde ein modernes elektronisches Datenerfassungssystem beschafft und installiert. 
Nach umfangreichen Programmierungsarbeiten mit Hilfe anderer Fachinstitute konnte im 
Herbst des Berichtsjahres ein Probe- und anschlieBend der Routinebetrieb mit vier dezen
tralen Datenerfassungsplatzen eingeleitet werden. Mit dem Einsatz dieser Datenverarbei
tungsanalge sind umfangreiche organisatorische Veranderungen im Arbeitsablauf der Do
kumentationsstelle verbunden, die sich noch in das Folgejahr hineinziehen werden. 

Am 3rd International Congress of Plant Pathology in Mlinchen, August 1978, beteiligte 
sich der Dokumentationsschwerpunkt Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz mit 
Untersttitzung der Firma Siemens AG <lurch Demonstration des Informationssystems. An 
einer im KongreBgebaude installierten Datensichtstation konnten zahlreichen, insbeson
dere auslandischen lnteressenten die Dienstleistungen des Dokumentationsschwerpunktes 
demonstriert werden. 

1. Auslegung der Deskriptorenstruktur im Fach Phytomedizin auf Verwend
barkeit im EDV-System - Modification of the structure of descriptors in
the field of phytomedicine 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 in Hinblick auf ihre Verwendung als Beschrei
bungselemente wie insbesondere als Suchsystem fiir das automatische Retrieval wurden 
fortgesetzt, die Moglichkeit fur die Einftihrung hierarchischer Beziehungen und Synonym
verkniipfungen wurden mit der Zentralstelle for Agrardokumentation und -information 
diskutiert. Voraussetzung for weitere Fortschritte ist eine Grundkorrektur des Gesamt
deskriptorenmaterials. 

2. Fortschreibung des Thesaurus Phytomedizin unter Beriicksichtigung der
aktuellen fachlichen und methodischen Ergebnisse des Pflanzenschutzes -
Current adaption of the thesaurus ,,Phytomedizin" to new concepts of
plant protection (Blumenbach, D.)

Der Thesaurus Phytomedizin ist auch weiter die Grundlage der lnhaltserschlieBung wie 
der Durchftihrung der retrospektiven Recherchen. Im Berichtsjahr wurden weiterhin eine 
Reihe von neuen Verweisen in den Thesaurus aufgenommen. Eine Neuauflage des Thesau
rus ist noch nicht erforderlich, jedoch muB nunmehr eine Gesamtkorrektur der fast zwei 
Millionen in den letzten Jahren vergebenen Deskriptoren erfolgen, um die Retrieval
Fahigkeit des Gesamtmaterials sicherzustellen. 
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3. Erstellung und Veroffentlichung einer Konkordanzliste fur russische Na
men von schadlichen und niitzlichen Arthropoden und den entsprechen
den wissenschaftlichen Namen - Compiling and publication of a list con
taining Russian names of harmful and beneficial arthropods and their
scientific names (Laux, W.)

Die Arbeiten an der Erstellung der Konkordanzliste russischer Arthropodennamen wurde 
fortgesetzt. Im Berichtsjahr wurde das Manuskript in russischer und lateinischer Schrift 
erstellt und mit den Korrekturarbeiten begonnen. Die Fertigstellung der Konkordanz
liste wird im 1. Quartal 1979 erfolgen. 

Informationszentrum fur tropischen Pflanzenschutz in Berlin-Dahlem 

Die zunehmende Bedeutung des Pflanzenschutzes in den Entwicklungslandem und der 
verstiirkte Einsatz der deutschen Agrarhilfe ist auch im Jetzten Jahr bei der Recherchen
und Auskunftstatigkeit des lnformationszentrums deutlich sichtbar geworden. Der An
teil der auslandischen Literaturwunsche betriigt jetzt fast 85 % aller Anfragen. Hierin spie
gelt sich die schwierige Situation wider, in der sich die Entwicklungsprojekte befinden, 
wenn es darum geht, sich geeignete Fachliteratur zu besorgen. 

Durch AbschluB eines Kooperationsvertrages mit der Gesellschaft fur Technische Zusam
menarbeit {GTZ) wurde die Grundlage fur eine enge Zusammenarbeit im Rahmen der 
Technischen Hilfe for Entwicklungslander und fi.ir eine Verstarkung der Dienstleistungen 
von INTROP geschaffen. 

Insgesamt wurden 1978 112 Anfragen, darunter Anfragen aus allen 18 z. Zt. von der Bun
desrepublik durchgeflihrten Pflanzenschutzprojekten, beantwortet. Projekte in Marokko, 
Togo, Kamerun, Argentinien, Kolumbien, Peru, Philippinen, Westsamoa und Tongo rich
teten regelmaBig Anfragen an das Informationszentrum. Literaturinformationen wurden 
femer an Agrarprojekte, landwirtschaftliche Versuchsstationen und Universitats-lnstitute 
in Nigeria, Sambia, Sudan, Indien und der Ti.irkei versandt. Anfragen aus der Bundesrepu
blik kamen i.iberwiegend von Universitaten mit Lehrsti.ihlen der tropischen Landwirtschaft 
{GieBen, Gottingen und Hohenheim) sowie von der Gesellschaft fi.ir Technische Zusam
menarbeit. Neben Anfragen i.iber phytopathologische Probleme in Subsistenzkulturen und 
i.iber Nachemteschiiden, insbesondere <lurch Nager, stammen die Fragen i.iberwiegend aus 
dem Bereich der Erwerbskulturen und Plantagenfriichte. Zunehmend ri.icken okologische 
und okonomische Gesichtspunkte in den Vordergrund. Bei der Erwiigung von Bekiimp
fungsmai\nahmen werden nicht mehr chemische Verfahren als einzige Moglichkeit zur 
Verhi.itung von Schiiden angesehen, sondern mehr und mehr kulturtechnische MaBnahmen 
und biologische Abwehrmechanismen in die praktische Bekiimpfung einbezogen. Insbe
sondere werden Wege gesucht, die es dem Farmer mit geringerem Einkommen ermogli
chen, gegen die Krankheiten und Schiidlinge seiner Kulturen wirksam vorzugehen. 

Im Berichtsjahr wurde das INTROP von Landwirtschaftsexperten aus Si.idkorea, den Kap
verdischen Inseln, aus der Dominikanischen Republik, aus Argentinien, Togo, dem Irak 
und aus Peru zu Informationszwecken aufgesucht. Das Informationszentrum konnte 
auf dem diesjiihrigen 3. Intemationalen KongreB for Phytopathologie in Mi.inchen zusam
men mit dem Dokumentationsschwerpunkt fi.ir Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz 
seine Funktionen einem groBen Interessentenkreis darstellen. 
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Dienststelle fur wirtschaftliche Fragen und Rechtsangelegenheiten im Pflan
zenschutz in Berlin-Dahlem 

Im Mittelpunkt der Arbeit stand die Mitwirkung bei der fachlichen Vorbereitung von 
Rechtsvorschriften auf verschiedenen Gebieten des Pflanzenschutzes. Einschlagige Be
kampfungsverordnungen befa.Bten sich vor allem mit der Feuerbrandkrankheit, der Ta
bakblauschimmelkrankheit, den Viruskrankheiten irn Obstbau und dem Bisam. Auf dem 
Gebiet der Pflanzenquarantane war die Dienststelle an den Aktivitaten der EPPO im Be
reich der ,,Working group on phytosanitary regulations" und den Beratungen in der EG 
tiber die Ausgestaltung der Pflanzenbeschau-Richtlinie 77 /93 /EWG beteiligt. Die bei der 
Dienststelle geftihrte Sammlung in- und auslandischer Rechtsvorschriften tiber Pflanzen
schutz und Pflanzenbeschau wurde ausgebaut und for den Pflanzenschutzdienst und die 
Praxis durch Veroffentlichung in den ,,Amtlichen Pflanzenschutzbestimmungen" sowie 
fur Ausktinfte nutzbar gemacht. Das historische Archiv for Pflanzenschutz wurde laufend 
erganzt (Quantz, L.). 

1. Durchfiihrung des Meldedienstes iiber das Auftreten von Schaderregern an
Kulturpflanzen in der Bundesrepublik - Performance of the reporting ser
vice on pests and diseases in crops in the Federal Republic of Germany
(Scholz, M.)

Die von den Pflanzenschutzdienststellen gelieferten Berichte und Oaten wurden laufend 
in der Dienststelle gesammelt, verarbeitet und - auch zur Auskunftserteilung - genutzt. 
Durch Fachinstitute der Biologischen Bundesanstalt und die Dienststelle wurde aus den 
Meldungen ein Jahresbericht zusammengestellt und im ,,Jahresbericht des Deutschen 
Pflanzenschutzdienstes" veroffentlicht. 

1978 wurde erstmals die neue Meldemethodik' nach Schutte irn Bereich des Pflanzen
schutzdienstes der Bundesrepublik Deutschland angewandt; von dieser Methode werden 
zuverlassigere Aussagen tiber Befallssituation und Schaden erwartet. Dieses Vorhaben 
wurde von der Dienststelle organisatorisch betreut; am 5. Dezember 1978 wurde in Mtin
ster/Westf. eine Arbeitssitzung der Fachreferenten ftir Meldedienst zum Erfahrungsaus
tausch tiber die Methode veranstaltet. 

2. Erhebungen iiber Art und Menge der in den verschiedenen Kulturen ausge
brachten Pflanzenbehandlungsmittel - Survey on usage of pesticides in
different crops (Hille, M.)

Durch Verllingerung dieses vom BMFT finanzierten Forschungsauftrages bis Ende 1978 
konnten weitere Erhebungen zum Einsatz von Pflanzenbehandlungsmitteln (PBM) in der 
Land- und Forstwirtschaft durchgeftihrt werden, so daB nunmehr zum Teil dreijahrige 
Ergebnisse (1975-77) vorliegen. Die Erhebungen zum PBM-Einsatz im Ackerbau hatten 
den groBten Umfang: 

Gesamt-
Zahl der flache 

Erhebung Jahr Betriebe (ha) 

L lQ 1975 1.618 60.607 
L2Q 1976 1.603 72.602 
L 3Q 1977 1.621 65.718 
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Die Hliufigkeit des Einsatzes der einzelnen Wirkstoffe ist sehr unterschiedlich: 

Einsatz Einsatz Einsatz Einsatz 
L 3 Q (1977) Anzahl der in mehr in in in 

verwendeten als500 100-500 10-99 1-9
Kultur Wirkstoffe Betrieben Betrieben Betrieben Betrieben

Winterweizen 84 4 13 31 36 
Sommerweizen 53 4 18 31 
Wintergerste 65 12 28 25 
Sommergerste 46 5 19 22 
Roggen 52 6 28 !8

Hafer 48 6 19 23 
Kornermais 21 1 3 17 

Silomais 27 1 1 7 18 
Kartoffeln 54 6 16 32 
Zuckerriiben 55 6 15 33 

Die Gesamtergebnisse werden 1979 in den ,,Mitteilungen aus der Biologischen Bundesan-
stalt fur Land- und Forstwirtschaft" veroffentlicht werden. 

IV. Wissenschaftliche Zusa.mmenarbeit

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

1.1 lnllindische Einrichtungen 

Mit den auf dem Gebiete der Phytopathologie tatigen Universitats· und Hochschulinstituten besteht 
eine enge Zusammenarbeit, die in der Teilnahme der Ordinarien fur Phytopathologie und Pflanzen
schutz an den regelmafiigen Arbeitssitzungen des Deutschen Pflanzenschutzdienstes und in der Tatsa
che zum Ausdruck kommt, daB wissenschaftliche Mitarbeiter der Bundesanstalt Vorlesungen und 
Obungen an Universitaten und Hochschulen halten. 

Folgende Wissenschaftler der Bundesanstalt wirkten im Berichtsjahr 

I .I .I als auBerplanmafiige Professoren: 

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

Dir. u. Prof. Prof. Dr. rer. nat. FRANZ 

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

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

Wiss. Dir. Prof. Dr. rer. nat. LAUX 

Dir. u. Prof. Prof. Dr. rer. hort. SAUTHOFF 

Universitat Gottingen 
Forstliche Fakultat Hann. Munden 

Techn. Hochschule Darmstadt 
Fakultat fiir Biologie 

Techn. Universitat Berlin 
Fachbereich lntemationale Agrarentwicklung 

Techn. Universitat Berlin 
Fachbereiche Umwelttechnik, Landschaftsent
wicklung und Internat. Agrarentwicklung 

Techn. Universitat Berlin 
Fachbereich lnternationale Agrarentwicklung 

Techn. Universitat Berlin 
F achbereich lntemationale Agrarentwicklung 

Prasident und Professor Prof. Dr. agr. SCHUHMANN Techn. Universitat Berlin 
Fachbereich lnternationale Agrarentwicklung 
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Dir. u. Prof. Prof. Dr. rer. nat. STEGEMANN 

1.1.2 als Honorarprofessor: 

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

1.1.3 als Lehrbeauftragte: 

Dr. sc. agr. BLUMENBACH 

Wiss. Dir. Dr. rer. nat. CASPER 

Wiss. Dir. Prof. Dr. rer. nat. LAUX 

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

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. SCHMIDLE 

Dr. rer. nat .. SCHUPHAN 

Universitat Gottingen 
Landwirtschaftliche Fakultat 

Universitat Gottingen 
Landwirtschaftl. Fakultat 

Freie Universitat Berlin 
Institut fiir Bibliothekarausbildung 
Universitat Gottingen 
Landwirtschaftl. Fakultat 
Freie Universitat Berlin 
Fachbereich Philosophie und Sozialwissenschaf· 
ten (Informations- und Dokumentationswissen
schaft) 
Universitat Gottingen 
Landwirtschaftl. Fakultat 
Universitat Heidelberg 
Fakultat fiir Biologie 
Universitat Mainz 
Fachbereich Botanik 

Aufgrund des von der Bundesregierung beschlossenen Sofortprogramms fiir 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 Pestizi
den, Untersuchung der Umweltgefahrdung <lurch Metalle, Organohalogen- und Organochlorverbindun
gen, Phosphate, Nitrate, Streusalze, Waschmittelzusatze und andere Stoffgruppen sowie Automatisie
rung von Analysenverfahren. Wissenschaftler der Bundesanstalt arbeiten mit in verschiedenen Arbeits
gruppen, die sich mit Umwe!tfragen befassen. Eine enge Zusammenarbeit besteht mit dem Umwelt
bundesamt 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 Pf!anzenschutzamter von den neuesten Forschungsergebnissen unterrichtet werden. Auch mit 
den Fachinstituten auf den Gebieten der Landwirtschaft, des Garten-, Obst- und Weinbaus 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 internationale Entwicklung (Abt. Feldafing). 
Ltd. Dir. und Prof. Dr. ULLRICH gehort dem HauptausschuB fiir Pflanzenzucht der Deutschen Land
wirtschafts-Gesellschaft an. Nach seiner Wahl zum I. Schriftfiihrer der Vereinigung fiir angewandte Bo
tanik iibernahm er die Schriftleitung und Herausgabe der Zeitschrift ,,Angewandte Botanik". Wissen
schaftlicher Direktor Dr. MAAS gehort dem AusschuB fiir Pflanzenschutz und Dir. und Prof. Dr. BO
DE dem AusschuB fiir Kartoffelziichtung und Pflanzgutcrzeugung der Deutschen Landwirtschafts-Ge
sellschaft an. Zwei Wissenschaftler der Bundesanstalt wirkten als Beisitzer in Fachgruppen des Verban-
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des Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten. Die Bundesanstalt ist im 
,,Stiindigen Ausschul3 fiir Vorratshaltung und Schiidling�bekiimpfung" sowie in der ,,Arbeitsgruppe zur 
Priifung der Wirkungen von Pflanzenschutzmittefn auf Nutzarthropoden" und im Arbeitskreis ,,Pflan
zenschutzmittelriickstiinde in Futtermitteln und tierischen Produkten" vertreten. D'ir. u. Prof. Dr. 
GARTEL wurde zum Federfuhrenden des Arbeitskreises ,,Bodenkunde und Rebenernahrung'.' im For
schungsring des Deutschen Weinbaues wiedergewahlt. Als Vertreter der Bundesanstalt wurde Dir. u. 
Prof. Dr. SCHOTTE in die Herausgebergemeinschaft des ,,Anzeigers fiir Schiidlingskunde, Pflanzen
und Umweltschutz" aufgenommen. 
Zwischen den Instituten fiir nichtparasitare Pflanzenkrankheiten und fur Pflanzenschutz im Zierpflan
zenbau der Bundesanstalt und dem Hahn-Meitner-lnstitut fiir Kernforschung 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 Strahlenforschung. Dir. u. Prof. 
Prof. Dr. KLOKE wirkt als Sachverstandiger fiir Forschungsvorhaben im Geschaftsbereich des Bundes
ministers fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten zum Thema ,,Strahlenschaden bei Nutzpflan
zen". Eine engere Zusammenarbeit ergab sich mit der Kernforschungsanlage Jiilich. 
Der Prasident und Professor der Bundesanstalt, Prof. Dr. SCHUHMANN, wurde auf weitere drei J ahre 
in den Beirat und in den Richtlinien-Verabschiedungs-Ausschul3 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 iiber die 
Belastbarkeit von Pflanzen mit Umweltchemikalien. AuBerdem gehort er dem beim Bundesministeri
um des lnnern gebildeten FachausschuB ,,§ 15, Abfallbeseitigungsgesetz" und der Kommission ,,Zen
trale Erfassung und Bewertung von Umweltchemikalien" beim Bundesgesundheitsamt an. 
Im Rahmen der Deutschen Forschungsgemeinschaft wirkten im Berichtsjahr: 
Dir. u. Prof. Dr. WEINMANN als Mitglied der Kommission fur Pflanzenschutz-, 

Pflanzenbehandlungs- und Vorratsschutzrnittel, 
der Abteilung ,,Analytik" und der Arbeitsgrup
pe ,,Pflanzenschutzmittel-Wasser" 

Dir. u. Prof. Prof. Dr. FRANZ als Mitglied der Kommission fur Pflan:>.enschutz-, 
Pflanzenbehandlungs- und Vorratsschutzmittel 

Weitere Wissenschaftler der Bundesanstalt arbeiten - in der Deutschen Forschungsgemeinschaft - ak
tiv mit in der Arbeitsgruppe ,,Analytik" der Kommission fiir Pflanzenschutz-, Pflanzenbehandlungs
und Vorratsschutzmittel, im Schwerpunktprogramm ,,Verhalten und Nebenwirkungen von I:lerbiziden 
im Boden und in Kulturpflanzen" sowie in der Arbeitsgruppe ,,Blei" der Kommission fur Umweltge
fahren und im Forschungsring des Deutschen Weinbaues. 
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-Bad Godes
berg sowie mit anderen Dokumentationsstellen auf dem Gebiet der Landbauwissenschaften cine enge 
Zusammenarbeit. Das Informationszentrum fur tropischen Pflanzenschutz der Biologischen Bundesan
stalt arbeitet im Rahmen eines Kooperationsvertrages eng zusammen mit der Gesellschaft fiir Techni
sche Zusammenarbeit, Eschborn. Der Dokumentationsschwerpunkt ist aktiv tatig in mehreren Gesell
schaften und Arbeitsgruppen auf dem Gebiete der Information und Dokumentation. Wiss. Dir. Prof. Dr. 
LAUX ist Vorsitzender der Gesellschaft fiir Bibliothekswesen und Dokumentation des Landbaus, des 
Berliner Arbeitskreises Information und des Arbeitskreises Information, Dokumentation, Bibliothek 
der Deutschen Phytomedizinischen Gesellschaft. Wiss. Dir. Prof. Dr. LAUX gehort dem Vorstand der 
Deutschen Gesellschaft fiir Dokumentation und dem Beirat der Arbeitsgemeinschaft fiir Spezialbiblio
theken an. Er ist Vorsitzender der Kommission fiir das Dokumentations- und Archivwesen des Infor
mationsbeirates bei den Senatoren fiir Schulwesen sowie fiir Wissenschaft und Forschung in Berlin so
wie Mitglied des Sachverstandigenkreises , ,Fachinformation und -dokumentation" des Bundesministe
riums fiir Forschung und Technologie. 
Wiss. Dir. Dr. KOHSIEK gehort dem Ausschul3 fiir Landmaschinen sowie dem Ausschul3 fiir Mechani
sierung von Feldversuchen, Bewertungsgruppe ,,Parzellenspritzgerate", der Deutschen Landwirtschafts
Gesel!schaft an. Es besteht eine Zusammenarbeit mit dem Deutschen !nstitut fiir Normung e. V. (DIN), 
N ormengruppe Landmaschinen und Ackerschlepper. 

H 145 



1.2 Auslandische und internationale Einrichtungen 

Internationale Beziehungen werden von der 3undesanstalt 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 Institutionen: 

Research Institute for Nature Management 
Arnhem/Niederlande 

University of California, Department of Entomological Science 
Berkeley, California/USA 

Division of Weed Research, Agricultural Research Organization 
Newe-Yaar/Israel 

Centre for Agrobiological Research 
Wageningen/N iederlande 

United States Environmental Protection Agency 
Washington, D. C./USA 

Wissenschaftler der Bundesanstalt arbeiten mit in folgenden Institutionen: 

American Chemical Society, Division of Pesticide Chemistry 

Arbeitsgruppe fiir zoologisch-botanisch-geologische Untersuchungen in der SW-Pafaarktis 

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 Nelkenwickler-Bestrahlung (Pflanzenquarantane) 

Expertengruppe Integrated und Biological Control 

SachverstandigenausschuB ,,Analysenmethoden fiir Riickstande von Schadlingsbekampfungsmitteln" 

SachverstandigenausschuB ,,Riickstande von Schadlingsbekampfungsmitteln" 

Sachverstandigengruppe fiir Dokumentation Tropischer Landwirtschaft (AGRITROP) 

Europaische Gesellschaft fiir Kartoffelforschung 

Committee for Disease Assessment 

Sektion Pathology, Variety 

Sektion Virology. 

Europaische Gesellschaft fiir Ziichtungsforschung (E UCARPIA) 

E uropaische N ematologische Gesellschaft 

Symposium Advisory Committee 

European and Mediterranean Cereal Rusts Foundation 

European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO) 

Arbeitsgruppe ,,Pflanzenschutzm ittel 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" 
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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 (FAO) 

European scientific network on maize production techniques and methods 

Working Party of Experts on the official Control of Pesticides, Section B (Specifications) 

Sachverstandigengruppe ftir Dokumentation Tropischer Landwirtschaft (AGRIS TROPICAL) 

Subnetwork on Fusarium Resistance in Maize 

Inter Govermental Maritime Consultative Organization (IMCO) 

UnterausschuB ,,Beforderung gefiihrlicher Giiter" 

internationales Arnt fiir Rebe und Wein (OIV) 

lnternationale Arbeitsgruppe zur Vereinheitlichung der Pathotyperibezeichnung beim Kartoffelnema
toden 

International Atom Energy Organization (IAEO) 

International Club root Working Group 

International Committee for the Taxonomy of Viruses (ICTV) 

International Council for the Study of Viruses and Virus Diseases of the Grapevine (ICVG) 

lnternationales Komitee fiir Zusammenarbeit bei der Erforschung der Obstviren 

lnternationales Institut fiir Zuckerriibenforschung (IIRB), Pest and Diseases Group 

Internationaler NormenausschuB ISO/SC 6 (Pflanzenschutz) 

International Organization for Biological Control (IOBC)/West Pafaarctic Regional Section (WPRS) 

Arbeitsgruppe ,,Biologische und biotechnische Bekampfung des Apfelwicklers" 

Arbeitsgruppe ,,Integrierte Bekampfung im Weinbau" 

Arbeitsgruppe ,,lntegrierte Bekampfung im Getreidebau" 

Arbeitsgruppe ,,Nematoden" der Integrated Co.ntrol of Soil Pests Working Group

Ameitsgruppe ,,Pesticides and Beneficial Arthropodes" 

Arbeitsgruppe ,,Pilzliche Krankheiten" 

Arbeitsgruppe ,,Spinnmilben" 

International Seed Testing Association (ISTA) 

International Society for Ecotoxicology and Environmt>ntal Safety (SECOTOX) 

International Soci ety 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" 

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 

Kommission fiir biologische Versuchsmethoden (CEB) der franzosischen Gesellschaft fiir Phytiatrie 
und Phytopharmazie 

Laboratorio di Fitovirologia Applicata, Torino/Italien 

Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre Mer 

Komitee ,,Biologic des Sols" 

Organisation fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
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Permanentes Komitee der Internationalen Pflanzenschutz-Kongresse 

World Health Organization (WHO) 

Committee for Chemistry and Specifications of Rodenticides 

Der Dokumentationsschwerpunkt Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz der Biologischen Bundes
anstalt beteiligt sich <lurch Zulieferung von Oaten am internationalen Agrardokumentationssystem 
AGRIS der FAO in Rom. Wiss. Dir. Prof. Dr. LAUX vertritt die Gesellschaft fiir Bibliothekswesen und 
Dokumentation des Landbaues als ex-officio-Mitglied im Executive Committee der International 
Association of Agricultural Librarians and Documentalists. 

Im Rahmen eines Kooperationsvertrages mit der Gesellschaft fiir technische Zusammenarbeit, Esch
born, konnte das Informationszentrum fiir tropischen Pflanzenschutz seine Beziehungen zu den deut
schen Entwicklungsprojekten im Ausland und zu Bibliotheken und zu Dokumentationsstellen, insbe
sondere im mittel- und siidamerikanischen Raum, vertiefen. 

2. Mitg!iedschaft bei deutschen, auslandischen und internationalen wissen
schaftlichen Organisationen

Unverandert 

V. Veroffentlichungen

a) Veroffentlichungen der Bundesanstalt
l .  Amtliche Pflanzenschutzbestimmungen, Neue Folge 

Sammlung internationaler Verordnungen und Gesetze zum Pflanzenschutz. (Erscheinen nach Be
darf. 5 Hefte bilden einen Band. Aufl. 500) 
1978 erschienen: Bd. 36, Heft 1-4, 174 S. 

2. Anleitung fiir die Beobachter und Sachbearbeiter im Pflanzenschutz-Warndienst 
Loseblattsammlung mit Beschreibungen von Krankheiten und Schadlingen fiir die Warndienst
sachbearbeiter. 
19 7 8 ist keine Lieferung erschienen. 

3. Bibliographie der Pflanzenschutz-Literatur, Neue Folge 
Titelbibliographie des internationalen Fachschrifttums von Phytomedizin und Pflanzenschutz. 
(Aufl. 1100) 
1978 erschienen: Bd.13, H. 4 und Register, Bd. 14, H. 1-2 und Register zu Bd. 4, 5 und 8. 

4. J ahresbericbte des Deutschen Pflanzenschutzdienstes 
Berichte iiber die Tatigkeit der Pflanzenschutzamter der Bundeslander. (Erscheint jahrlich. 
Aufl. 1200) 
1978 erschienen: 24.Jahrgang 1977, 208 S. 

5. Merkblatter der Biologischen Bundesanstalt 
Gesetze, Verordnungen und Richtlinien zum Pflanzenschutz. - Biologie und Bekampfung von
Pflanzenkrankheiten und Schadlingen. (Aufl. 1000-5000) 

19 7 8 erschienen: 

Nr. 18 Tei! 1 Allgemeine VorsichtsmaBnahmen beim Umgang mit Pflanzenbehandlungs
mitteln. 5. Aufl. 

Nr. 23 

Nr. 41 

Die Scharkakrankheit an Pflaume, Pfirsich und Aprikose. 3. Aufl. 

Riickstandsuntersuchungen - Richtlinie der Biologischen Bundesanstalt fiir Feldversu
che und Probenahme. 2. Aufl. 

Nr. 48 und Nr. 49 sind nicht erschienen. 

Nr. 50 Kernbibliothek Phytomedizin (Eine Auswahl von Monographien und Zeitschriften) 
Tei! 8 Toxikologie der Pflanzenschutzmittel 
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Tei! 9 Formulierung von Pflanzenschutzmitteln 
Tei! 10 Biologische und Integrierte Schadlingsbekampfung 
Tei! 11 Schadliche Schnecken und ihre Bekampfung 



6. Mitteilungen aus der Biologischen Bundesanstalt fur Land- und Forstwirtschaft 
Wissenschaftliche Veroffcntlichungcn aus den Institutcn der Biologischen Bundesanstalt. (Er
scheinen nach Bedarf. Aufl. unterschiedlich). 
1978 erschienen: 

Heft 180: The Use of Integrated Control and the Sterile Insect Technique for Control of the 
Codling Moth. Summaries of papers presented at the Joint FAO/IAEA and IOBC/ 
WPRS Research Coordination Meeting at Heidelberg 1977, 120 S. 

Heft 181: Stellungnahme zur Anwendung von 2, 4, 5-T bei der Unkrautbekampfung im Forst. 
Bearb. von der Biologischen Bundesanstalt fiir Land· und Forstwirtschaft Braun
schweig und dem Bundesgesundheitsam t Berlin, 5 7 S. 

Heft 182: Gaschromatographie der Pflanzenschutzmittel. Tabel!arische Literaturreferate VII. 
Von Dr. W. EBING, 102 S. 

Heft 183: Untersuchungen zum Eiablage- und Befallsverhalten der Mohrenfliege, Psila rosae F. 
(Diptera: Psilidae}, im Hinblick auf cine modifizierte chemische Bekampfung. Von 
Dr. H. OVERBECK, 143 S., 36 Abb. 

Heft 184: Fusarium coeruleum (Lib.) Sacc. als Ursache von Lagerfaulen an Kartoffelknollen. 
Von E. LANGERFELD, 81 S., 14 Abb. 

Heft 185: Ein rechnerisches Verfahren zur Bestimmung von beliebigen Dosis-Werten eines Wirk
stoffes aus empirisch ermittelten Dosis-Wirkungs-Daten. Von Dr. S. NOAK und Dr. 
Chr. REICHMUTH, 49 S. 

Heft 186: Erhebung iiber die von Saugetieren und Voge In in der Bundesrepublik Deutschland an 
Kulturpflanzen verursachten Schaden. Bericht einer von der Biologischen Bundesan
stalt fiir Land- und Forstwirtschaft einberufenen Arbeitsgruppe. 144 S., 3 Tab. 

Heft 187: Erhebungen Uber den Befall von lmportgiitern durch Vorratsschadlinge bei der Ein
fuhr in die Bundesrepublik Deutschland imJahre 1977. Von Dr. R. WOHLGEMUTH 
und Dr. C. REICHMUTH, unter Mitarbeit von G. LANGENSCHWADT, 92 S. 

7. Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes ( erscheint monatlich, Aufl. 1300) 
1978 erschien der 30.Jahrgang (192 S.)

8. Pflanzenschutzmittel-Verzeichnis 
Das Pflanzenschutzmittel-Verzeichnis 26. Aufl. 1978, herausgegeben von der Biologischen Bun
desanstalt, bearbeitet von der Abteilung fur Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik, herge
stellt und vertrieben von der Fa. Aco-Druck, Kalenwall 1, 3300 Braunschweig, erschien in folgen
den Teilverzeichnissen: 
Tei! l Ackerbau - Wiesen und Weiden - Hopfenbau - Sonderkulturen - Nichtkulturland

Gewasser 
Tei! 2 Gemiisebau - Obstbau - Zierpflanzenbau 
Tei! 3 
Tei! 4 

Tei! 5 

Tei! 6 
Tei! 7 

Weinbau 
Forst 

Vorratsschutz 

Anerkannte Pflanzenschutz- und Vorratsschutzgerate 
Wirkung auf Bienen 

Vom Pflanzenschutzmittel-Verzeichnis 1979 ist bereits erschienen: 

Tei! 6 Anerkannte Pflanzenschutz- und Vorratsschutzgerate (Aufl. unterschiedlich) 

9. Richtlinien fiir die amtliche Prtifung von Pflanzenschutzmitteln 
Loseblattsammlung mit Vorschriften fiir die Prtifung von Pflanzenschutzmitteln zur Zulassung. 
(Erscheinen nach Bedarf, Aufl. 1200) 
1978 erschien keine Lieferung. 

1 O. Plant Pathology-Plant Protection in the Federal Republic of Germany (Published by the Deutsche 
Phytomedizinische Gesellschaft) Schriftleitung R. Bartels. 
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Abteilung for Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik 

Vorlaufige Richtlinien fiir die Priifung von Wachstumsreglern 

zur Forderung und Steuerung des Fruchtansatzes bei reinweiblichen Gurken im Freiland ( 15-
1.2.11 ), 

zum Kurzhalten von Ziergeholzen ( 15-1.5.4), 

zur Hemmung des Neuaustriebes an Schnittstellen von Baumen und Strauchern, ausgenommen 
Koniferen (15-1.5.5), 

Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 29. 1977, 175. 

Kennzeichnung nicht bienengefahrlicher Pflanzenbehandlungsmittel hinsichtlich der Wasseraufwand· 
menge 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 29. 1977, 187. 

Formblatter fiir die Berichterstattung von Versuchsergebnissen 
Nachrichtenbi. Deut. Pflanzenschutzd. (:Sraunschweig) 29. 1977, 187. 

Anerkannte Pflanzenschutz- und Vorratsschutzgerate und -gerateteile 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 29. 1977, 189. 

Einfiihrung von EDV-Codes fiir die Auswertung von Ergebnissen aus der praktischen Priifung auf Wirk
samkeit von Pflanzenbehandlungsmitteln 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 30. 1978, 29. 

Formblatt ,,Antrag auf Genehmigung zum Vertrieb bzw. zur Einfuhr eines nicht zugelassenen Pflanzen
behandlungsmittels" 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 30. 1978, 62. 

Vorlaufige Richtlinien ftir die Prtifung von 

Herbiziden in lagerndem Getreide (13-1.1.2), 

Wachstumsreg)ern zur Hemmung von Geiztrieben bei Tabak (15-1.8.1 ), 

Wachstumsreglern zur Erhohung der Bltitenzahl und/oder Beeinflussung der Bliihperiode von Zier
pflanzen (15'-1.5.6), 

Wachstt.i'msreglern zur Wuchshemmung von Jandwirtschaftlich nicht genutzten Grasflachen (15-
2.2), 

Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 30. 1978, 76. 

Vorlaufige Richtlinien fiir die Priifung von 

Wachstumsreglern bei Erdbeeren (15-1.4.4), 

Fungiziden gegen Mo'f!ilia laxa Honey (Spitzendiirre) an Steinobst (4-5.3.3), 

Fungiziden gegen Clasterosporium carpopfiilum (Lev.) Aderh. (SchrotschuBkrankheit) an Steinobst 

(4-5.3.4), 

Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 30. 1978, 111. 

Erweiterung der amtlichen Priifung der Auswirkung von Pflanzenbehandlungsmitteln auf Nutzarthro· 
poden mit vorlaufigen Richtlinien zur Priifung der Wirkung auf 

Trichogamma cocoeciae Marchal (23-2.1.1), 

Coccygominus (= Pimp/a) turionellae (L.) (23-2.1.2), 

Phygadeuon trichops (23-2.1.3), 

Nutzarthropoden der Baumschicht (23-2.3.3), 

Chrysopa carnea Steph (23-2.1.4), 

Coccinella septempunctata L. (23-2.1.5), 

Pales pavida Meig (Tachinidae) (23-2.1.6), 

Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 30. 1978, 143. 

Erlauterungen zur Wasserschutzgebietsauflage fiir Bacillus thuringiensis-Praparate 
Nachrichtenbl. Deut. Pf!anzenschutzd. (Braunschweig) 30. 1978, 156. 

,,Arbeitskreis Riickstandsfragen" bei der Biologischen Bundesanstalt 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 30. 1978, 156. 

Vereinfachte Priifung auf biologische Wirksamkeit von Bacillus thuringiensis-Praparaten 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 30. 1978, 173. 

Pflanzenschutzmittel-Verzeichnis Biologische Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft 1978 
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Tei! 6 
Anerkannte Pflanzenschutz- und Vorratsschutzgerate 
26. Auflage, November 1977
Tei! 1 
Ackerbau - Wiesen und Weiden - Hopfenbau - Sonderkulturen - Nichtkulturland - Gewasser 
26. Auflage,Januar 1978
Tei! 2 
Gemiisebau - Obstbau - Zierpflanzenbau 
26. Auflage,Januar 1978 
Tei! 3 
Weinbau
26. Auflage, Februar 1978
Tei! 7 
Wirkung auf Bienen 
26. Auflage, Februar 1978
Teil 4 
Forst 
26. Auflage,Juni 1978

35. Bekanntmachung iiber die Zulassung der Pflanzenbehandiungsmittei vom I. Dezember 1977
Bundesanzeiger Nr. 240 vom 23. Dezember 1977
Zusatzliche Angaben zur 35. Bekanntmachung vom I. Dezember 1977 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 30. 1978, 13.
36. Bekanntmachung iiber die Zulassung der Pflanzenbehandiungsmittel vom 30.J anuar 1978
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 25. Februar 1978
Zusatzliche Angaben zur 36. Bekanntmachung vom 30. J anuar 19 78
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 30. 1978, 42. 
3 7. Bekanntmachung iiber die Zuiassung der Pflanzenbehandlungsmittei vom 3. April 197 8 
Bundesanzeiger Nr. 77 vom 22. April 1978 
Zusatzliche Angaben zur 37. Bekanntmachung vom 3. April 1978 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 30. 1978, 72. 
38. Bekanntmachung iiber die Zulassung der Pflanzenbehandlungsmittei vom 29. Mai 1978
Bundesanzeiger Nr. 110 vom 16. Juni 1978
Zusatzliche Angaben zur 38. Bekanntmachung voni 9. Mai 1978 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunscliweig) 30. 1978, 108. 
39. Bekanntmachung iiher die Zulassung der Pflanzenbehandlungsmittel vom I. August 1978
Bundesanzeiger Nr. 151 vom 15. August 1978 
Zusatzliche Angaben zur 39. Bekanntmachung vom 1, August 1978 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 30. 1978, 141. 
40. Bekanntmachung iiber die Zulassung der Pflanzenbehandlungsmittei vom 3. Oktober 1978
Bundesanzeiger Nr. 203 vom 26. Oktober 1978
Zusatziiche Angahen zur 40. Bekanntmachung vom 3. Oktober 1978
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 30. 1978, 171.

b) V eroffentlichungen der wissenschaftlichen Mitarbeiter

Leitung der Bundesanstalt 

SCHUHMANN, G.: Der Forscher als Produzent und Benutzer wissenschaftlicher Informationen. 
In: Agrardokumentation und Information, Tagung vom 4.-6. 4. 1977 in Berlin, Heft 199, 33-51. 

SCHUHMANN, G.: Zur Zukunft des integrierten Pflanzenschutzes. Angew. Botanik 52. 1978, 33-41. 

H 151 



lnstitut fiir Pflanzenschutz in Ackerhau und Griinland 

Arbeitsgruppe Braunschweig 

BARTELS, G.: Achten Sie bei diesen Weizensorten auf Getreidemehltau. Top Agrar 5. 1978, 58-59. 

BARTELS, G.: Investigations on pathogens causing storage rots in beet. 3rd Int. Congr. Pl. Pathol. 
Mtinchen 1978. Abstracts: Paul Parey, Berlin, 1978, 273. 

LANGERFELD, E.: Die bakterielle Ringfaule der Kartoffel (Corynebacterium sepedonicum (Spieck. 
et Kotth.) Skapt. et Burkh.) und ihre Verbreitung. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braun
schweig) 30. 1978, 107-108. 

LANGERFELD, E.: Fusarium coeruleum (Lib.) Sacc. als Ursache von Lagerfaulen an Kartoffelknollen. 
Mit besonderer Berticksichtigung des Wirt-Parasit-Verhaltnisses. Mitt. Biol. Bundesanst. Land-Forst
wirtsch. Berlin-Dahlem 184. 1978, 81 S. 

NEGULESCU, F., FUCHS, E., STUBBS, R., SAULESCU, N. N. and IONESCU-COJOCARU, M.: 
Sources of· yellow rust resistance in wheat. 3rd Int. Congr. Pl. Pathol. Mtinchen 1978. Abstracts: 
Paul Parey, Berlin, 1978, 300. 

SCHbBER, B., DEMEL, J. und WINIGER, F. A.: Resistenzprtifung von Kartoffelknollen gegen den 
Erreger des Kartoffelschorfes, Streptomyces scabies (Thaxt.) Waksman et Henrici: Ein Vergleich. 
Potato Res. 21, 1978, 113-119.-

SCHdBER, B.: Untersuchungen Uber den Gehalt an Phytoalexinen in Kartoffelknollen nach Infektion 
mit verschiedenen Fauleerregern. Abstr. Conf. Papers, 7. Dreijahrestagung der Europaischen Gesell
schaft fur Kartoffelforschung, Warschau 1978, 223-224. 

SCHbBER, B.: Content of phytoalexins in potato tissue after infection with Phytophthora infestans 
(Mont.) de Bary. 3rd lnt. Congr. Pl. Pathol. Miinchen 1978. Abstracts: Paul Parey, Berlin, 1978, 
243. 

SIEGFRIED, R. and LANGERFELD, E.: Production of mycotoxins by potato tuber rot pathogens. 
3rd lnt. Congr. Pl. Pathol. Mtinchen 1978. Abstracts: Paul Parey, Berlin, 1978, 279. 

Atillenstelle Kitzeberg 

HAUSS, R., und SCHUTTE, F.: Ober die Eiablage des MaikafersMelolontha melolontha L.) in Abhan
gigkeit von den Wirtspflanzen des Engerlings. Z. angew. Entomol. 86. 1978, 167-174. 

KROGER, W.: Mais-Krankheiten und Schadlinge. Eine BroschUre fur den Berater und Praktiker. 130 
Abb. 2 Tab., 1978, 120 S. Saaten Union, Hannover. 

HAMANN, J ., KROGER, W ., und KORDTS, E.: Ist der Mais-Beulenbrand fiir Rinder gefahrlich? Die 
Milchpraxis 16. 1978, 12-13. 

KROGER, W., und ROGDAKI-PAPADAKI, Chrysanthi: Epidemiological investigations on root rot of 
maize. 3. Intern. Congr. Plant Pathol. Mtinchen 1978. Abstracts Paul Parey, Berlin, 1978, 177. 

KROGER, W.: EinfluB von Dtingung und Bestandesdichte auf Stengelfaule, Stengelbruch und Ertrag 
des Maises. Z. Acker-Pflanzenbau 147. 1978, 190-203. 

KROGER, W.: Der Rapskrebs - Ober das auBergewohnlich starke Auftreten imJahre 1978, seine Be
kampfung und Ursachen. Bauernblatt/Landpost 128. 1978, 5602-5603. 

MIELKE, H.: Beobachtungen Uber den nattirlichen Befall mit Rhizoctonia solani Kuhn an Winterwei
zenstammen ohne und mit kUnstlicher Infektion durch Cercosporel!a herpotrichoides Fron. Nach
richtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 30. 1978, 67-68. 

MIELKE, H.: Untersuchungen von anerkannten Winterweizensorten auf ihre Anfalligkeit fiir Septoria 
tritici Rob. - Kali-Briefe. Fachgebiet 14, 3. Folge, 1978, 195-200. 

MIELKE, H.: FuBkrankes Getreide - ein Dauerproblem? DLG-Mitt. 93. 1978, 382-383. 

MIELKE, H.: Investigations on wheat monoculture interruption. 3. Intern. Congr. Plant Pathol. MUn
chen 1978. Abstracts Paul Parey, Berlin, 1978, 319. 

PERSIEL, Friedegunde, PETERS, Liselotte, und ZELLER, W.: Untersuchungen zur Feuerbrandkrank
heit in der Bundesrepublik Deutschland. 3. Unterschiede der Anfalligkeit bei erblich aufspaltenden 
Nachkommenschaften von Cotoneaster-Arten und -Sorten. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 
(Braunschweig) 30. 1978, 103-107. 

PERSIEL, Friedegunde, PETERS, Liselotte, und ZELLER, W.: Differences in Susceptibility to Fire
blight,.Erwinia amylovora (Burr.) Winslow et al., in non Apomictical Species, Varieties and Oeco
types of Cotoneaster. Acta Horticulturae 86. 1978, 45-50. 
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RUDOLPH, K., RASCHE, E., and ZELLER, W.: Production of the Chlorosis Inducing Toxin in Liquid 
Cultures of Pseudomonas phaseolicola (Burkh.) Dowson. Arch. Microbiol. 119. 1978, 219-226. 

SCHOTTE, F.: Zur Moglichkeit des Einsatzes von Regulatoren des Pflanzenwachstums in der Schad
lingsbekampfung. Anz. Schadlingsk., Pflanzensch., Umweltsch. 51. 1978, 97-99. 

STECHMANN., D.-H., und SCHOTTE, F ,: Zur endophytischen Eiablage von Dasineura brassicae Win
nertz, 1853 (Dipt., Cecidomyiidae). Z. angew. Entomol. 85. 1978, 412-424. 

TEUTEBERG, A.: Drechslera poae (Baudys) Shoem. als Schaderreger an Poa pratensis L. Rasen-Turf
Gazon 9. 1978, 36-38. 

ZELLER, W.: Die Anfalligkeit von Ziergeholzen gegen Feuerbrand. Deutsche Baumschule ll. 1977, 
362-363. 

ZELLER, W.: Field Trials on the Resistance of Pear and Apple Varieties to Fireblight (Natural and 
Artifical Infection). Acta Horticulturae 86. 1978, 15-23. 

ZELLER, W.: Epidemiology of Fireblight on Ornamentals. 4. Intern. Conf. Plant Pathogenic Bacteria, 
Angers 1978. Abstracts: Paul Parey, Berlin, 1978, 38. 
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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 for Land- und 
Forstwirtschaft des Kaiserlichen Gesundheitsamtes (Biological Divi
sion of the 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 the Federal Centre is the 
development of scientific foundations for effective, hygienic and 
environmentally harmless plant protection. 




