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I. Aufgaben

An dem Bemiihen der deutschen Landwirtschaft, Produkte von guter Qualitat bei stabilen 
Preisen fiir den Verbraucher zu allen Jahreszeiten sicherzustellen, hatte der Pflanzen
schutz seit jeher einen hervorragenden AnteiL Mit den steigenden Anforderungen an die 
Reinheit der Produkte und den Schutz der Umwelt wird der Ausschaltung unerwiinschter 
Nebenwirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf Mensch, Tier und Umwelt zunehmend 
Rechnung getragen. 

Die Aufgaben der Biologischen Bundesanstalt fiir 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 Pflanzen
schutzes und des Vorratsschutzes, insbesondere die Erarbeitung von Entscheidungs
hilfen for 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 
for eine zuverlassige Vorhersage und damit fur den Warndienst sowie for MaBnahmen 
der Pflanzenquarantane; 

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

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

die Erforschung der Resistenz von Schadorganismen gegen Pflanzenschutzmittel; 

die Bearbeitung der sich aus dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ergebenden 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 sowie die Resistenzpriifung, also die Priifung der Kulturpflan
zensorten auf Widerstandsfahigkeit gegen tierische Parasiten und Krankheitserreger, in 
enger Zusammenarbeit mit der Resistenzziichtung; 

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

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

die Bearbeitung der zahlreichen Probleme des Vorratsschutzes. 

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

Die Sammlung und Vermittlung der wissenschaftlichen Literatur iiber Pflanzenkrankhei
ten, Schadlinge und Pflanzenschutz erfolgt durch die Spezialbibliotheken in Berlin und 
Braunschweig. Ihre Auswertung aus den zahlreichen Fachzeitschriften und -biichern der 
ganzen Welt (zur Zeit erscheinen mehr als 35 OOO Veroffentlichungenjahrlich!) durch die 
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Doktimentationsstelle der Bundesanstalt er!aubt eine schnelle und fachspezifische Infor
mation der Wissenschaftler in Forschung und Praxis. Besandere Aufmerksarnkeit wird 
Dienstleistungen fiir die Entwicklungslander gewidmet. 

Eine Dienststelle der Bundesanstalt befa£.t sich rnit 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 fiir die mit der Ein- und Ausfuhr van 
Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen zusammenhangenden Fragen van grof!ier Bedeutung. 

Neben den genannten Farschungsaufgaben hat die Bundesanstalt als Bundesaberbehorde 
auch administrative Aufgaben erheblichen Urnfanges. Die wichtigsten sind die Priifung, 
Zulassung und Uberwachung van Pflanzenbehandlungsrnitteln sawie die Priifung van 
Pflanzenschutzgeraten und -verfahren. Pflanzenbehandlungsrnittel dtirfen gewerbsrnafiig 
nur vertrieben und eingeftihrt werden, wenn sie von der Bundesanstalt nach eingehender 
Prtifung zugelassen warden sind. 

In Berlin-Dahlem ist eine Fachgruppe fiir Chernikalienpriifung gegriindet warden, die sich 
nach Inkrafttreten des Chemikaliengesetzes am I. Januar 1982 an der Bewertung van 
Chemikalien beteiligen wird. 

Eine wichtige Aufgabe ist die Beteiligung an Pflanzenschutzprojekten in Entwicklungs
landern. Seit mehreren Jahren sind standig einige Wissenschaftler der Bundesanstalt an 
salchen Projekten beteiligt. 

II. Organisation und Personal

Anschriften: 

a) Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig;Tel. (0531) 3991
b) Ki:inigin-Luise-StraBe 19, 1000 Berlin 33 (Dahlem); Tel. (030) 83041

Gliederung und personelle Besetzung 

Leitung: 
Prasident und Professor Prof. Dr. agr. Gerhard Schuhmann 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter: Dr. agr. Heinrich Brammeier 
Referent fiir Presse und Information: Dr. sc. agr. Peter Wohlers 

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

Institute 

Institut fiir Pflanzenschutz in Ackerbau und Griinland 

Arbeitsgruppe Braunschweig 
Messeweg 11 /12, 3300 Braunschweig 

Leiter: Direktor und Professor Dr. rer. nat. Friedrich Schiitte, Zoologe 

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Gerhard Bartels, Phytopathologe, 
Dr. rer. nat. Eva Fuchs, Phytopathologin (t 16.10.1982), Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Eduard 
Langerfeld, Phytopathologe, Ing. agr. Alarico Quinones Kuebler (Stipendiat des Deutschen Akademi
schen Austauschdienstes), Wissenschaftliche Oberratin Dr. rer. nat. Barbel Schober, Biologin, Dipl.
Landw. Ulrike Simon, Phytopathologin (Vergiitung aus GFP-Mitteln), Konrad Stolle, Oiplombiologe 
(Vergiitung aus DFG-Mitte!n) 

AuBenstelle Kitzeberg 
SchloBkoppelweg 8, 2305 Heikendorf 

Leiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Wilhelm Kriiger, Phytopathologe 

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dipl.-Landw. Adel Al-Najjar, Entomologe (Stipendiat ab J. 11.1982), 
Wissenschaftlicher Rat Dr. rer. nat. Thies Basedow, Zoologe, Dipl.-Biol. Wolfgang Liedtke, Diplom
Biologe (l /2 Stelle), Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Horst Mielke, Phytopathologe, Dipl.-Biol. 
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Harald Rzehak, Diplom-Biologe (1/2 Stelle), Dr. rer. nat. John-Bryan Speakman, Phytopathologe 
(Vergiitung aus DFG-Mitteln), Wissenschaftlicher Oberrat Dr. sc. agr. Arnulf Teuteberg, Phytopatho
loge, Dipl.-Ing. agr. Ingo Wittern, Diplom-Agraringenieur (Vergiitung zahlt die Universitat Gottingen), 
Assistenzforscher Yunlu Xie, Phytopathologe ( Stipendiat ab 13.4.1982), Wissenschaftlicher Rat Dr. 
agr. Wolfgang Zeller, Phytopathologe 

lnstitut fiir Pflanzenschutz im Gemiisebau 

Marktweg 6 0, 5030 Hiirth-Fischenich 

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

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dipl.-lng. agr. Thomas Behrens, Entomologe, Dipl.-Ing. agr. Martin 
Hommes, Entomologe, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. sc. agr. Peter Mattusch, Phytopathologe 

Institut fiir Pflanzenschutz im Obstbau 

Schwabenheimer StraBe 101, Postfach 73, 6901 Dossenheim iiber Heidelberg 

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

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Erich Dickier, Entomologe, Wilfried 
Hasselbach, Diplom-Biologe (Vergiitung aus DFG-Mitteln ab 1. 1 .  1982), Wissenschaftlicher Direktor 
Dr. phil. nat. Herbert Krczal, Zoologe, Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Ludwig Kunze, Diplom
Biologe, Monica Leoni-Ebeling, Diplom-Landwirtin ( Stipendium der Krupp-Stiftung), Cornelia Pas berg, 
Dipl.-Ing. agr. (Vergiitung aus DFG-Mitteln ab 1. 5. 1982), Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Erich 
Seemiiller, Phytopathologe, Annelie Weiske-Benner, Diplom-Biologin (Vergiitung aus DFG-Mitteln bis 
28. 2. 1982), Wolfgang Zimmermann, Diplom-Biologe (Vergiitung aus DFG-Mitteln) 

Institut fur Pflanzenschutz im Weinbau 

BriiningstraBe 84, 5550 Bernkastel-Kues 

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

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Wolf Dieter Englert, Entomologe, Dr. rer. nat. Bernhard 
Holz, Diplom-Biologe, Juliane Kettner, Diplom-Agraringenieurin (Vergiitung aus Mitteln des FDW), 
Dr. rer. nat. Horst Diedrich Mohr, Diplom-Biologe (Vergiitung aus Mitteln des Umweltbundesamtes), 
Prof. Dr. Roger Clifton Pearson, Phytopathologe ( 1. 3. bis 30. 8.1 982) als Preistrager der Alexander
von-Humboldt-Stiftung, Wissenschaftlicher Direktor Dr. sc. agr. Giinther Stellmach, Phytopathologe 

Institut fiir Pflanzenschutz im Zierpflanzenbau 

Konigin-Luise-StraBe 19, 1 OOO Berlin 33 

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

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschaftliche Angestellte Dr. rer. nat. Ulrike Brielmaier, Phyto
pathologin ( ab 1. 5. 1982), Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Volkhard Kollner, Zoologe 

Institut fur Pflanzenschutz im Forst 

Kasseler StraBe 4, 3510 Hann. Miinden 

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

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

lnstitut fiir Unkrautforschung 

Messeweg 11/ 12, 3300 Braunschweig 

Leiter: Direktor und Professor Dr. rer. nat. Georg Maas, Biologe 

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschaftliche Angestellte Birgit Auspurg, Dipl.-Ing. agr., Wissen
schaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Thomas Eggers, Botaniker, Wissenschaftlicher Angestellter Achim 
Holzmann, Dipl.-Ing. agr. (Vergiitung aus EG-Mitteln vom 20. 1.- 30.4.1 982), Dr. rer. hort. Hans
Peter Malkomes, Phytopathologe, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Peter Niemann, Phytopathologe, 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Wilfried Pestemer, Phytopathologe, Wissenschaftliche Angestellte 
Claudia Wulff, Diplom-Biologin (Vergiitung aus EG-Mitteln vom 28. 1. - 30.4. 1982) 

Institu t fiir Viruskrankheiten der Pflanzen 

Messeweg 11/1 2, 3300 Braunschweig 

Leiter: Direktor und Professor Dr. rer. nat. Hans Ludwig Paul, Diplom-Biologe, Botaniker 
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Wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Rudolf Casper, M.Sc., Dr. 
Nicolae Cojocaru (Gastwissenschaftler des DAAD, 23 . 9. -15. 12. 1982), Botaniker Ulrich Ehlers, 
Dipl.-Biologe (Vergiitung aus Drittmitteln), Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Winfried Huth, 
Wissenschaftliche Direktorin Dr. rer. nat. Renate Koenig (Ph.D.), Dr.Jai You! Lee (Gastwissenschaft
ler des DAAD, 1. 6. - 31. 8.1982), Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer_ nat. Dietrich-Eckardt Lese
mann, Prof. Dr. Yan Yong Li (Gastwissenschaftler, 14. 11. - 31. 12-1982), Dr. Diamantina Louro 
(Gastwissenschaftlerin, 1. 8- - 3 0. 9.1982), Sylke Meyer, Dipl.-Agraringenieurin (Verg(itung aus GTZ
Mitteln), Ramnan Rajeshwari, M.Sc. (Gastwissenschaftlerin, 25. 3 .  - 3 0.6.1982), Dr. rer. nat. Hart
wig Rohloff, Zoologe, Wilfried Sagemann, Dipl.-Biol. (Vergiitung aus DFG-Mitteln), Dr. agr. Heinrich
Josef Vetten, Dipl.-Agr.-Ingenieur Prof. Dr. Ning-Sheng Wei (Gastwissenschaftler, l .  1. - 3 0.6.1982), 
Wisscnschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Hans-Ludwig Weidemann, Zoologe Gunter Martin Zer!ik (Gast
wissenschaftler) 

lnstitut fur Mikrobiologie 

Konigin-Luise-StraBe 19, 1000 Berlin 3 3  

Leiter: Leitender Direktor und Professor Prof. Dr. agr. Wolfgang Gerlach, Phytopathologe 
(bis 3 0. 4-1982) 

Direktor und Professor Prof. Dr. rer. hort. Walter Sauthoff, Phytopahtologe 
(seit 1.5.1982) 

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

lnstitut fur Nematologie 

Toppheideweg 88, 4400 Munster 

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

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dipl.-Ing. agr. Ulrike Diirschner, Phytopathologin (Vergiitung aus DFG
Mitteln vom 1. 1. - 3 0.4.1982, vom 1. 5. - 31.12.1982 ohne Vergiitung), Dr. rer. hort. Joachim 
Miiller, Phytopathologe, Dr. rer. nat. Hans-Joachim Pelz, Zoologe, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. 
nat. Hans Jiirgen Rumpenhorst, Botaniker, Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Dieter Sturhan, 
Zoologe 

AuBenstelle Elsdorf 
Diirener StraBe 71, 5013 Elsdorf 

Leiter: Dr. agr. Rosmarin Thielemann, Phytopathologin (bis 3 0. 11. 1982) 
Dr. agr. Josef Schlang, Phytopathologe (ab 1. l 0. 1982) 

Institut fur Resistenzgenetik 

Graf-Seinsheim-StraBe 23 , Griinbach 8059 Bockhorn 

Leiter: Direktor und Professor Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Gerhard Wenzel, Botaniker 

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. agr. Barbel Foroughi-Wehr, Dipl--Ing. agr. Pascual M. Franzone (Ver
giitung aus dem Consejo National de Investigationes Cientificas y Technicas, Argentinien), Dr. agr. 
Wolfgang Friedt, Dipl.- Biol. Ferdinand Kohler (Vergiitung aus DFG-Mitteln), Dr .. agr. Volker Lind, 
Dipl.-Biol. Karin Lindinger (vom I. 11. - 31. 12. 1982), Dipl.-Biol. Richard Schuchmann (ohne Ver
giitung ab l. l 0. 1982), Dr. agr. Hansjorg Walther, Dipl.-Ing. agr. Siedfried Ziichner 

lnstitut fur biologische Schadlingsbekampfung 

HeinrichstraBe 243 , 6100 Darmstadt 

Leiter: Direktor und Professor Prof. Dr. rer. nat. Fred Klingauf, Phytomediziner 

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. phi!. Horst Bathon, Zoologe, Dip!. Biol. Ingrid Baumgartner, Mikro
biologin (Vergiitung aus BMFT-Mitteln ab 15. 8. 1981 ), Dr. rer. nat. Erdmann Bode, Zoologe (bis 31. 
3 .  1982), Diplom-Agrar-Ing. Michael Glas (Vergiitung aus DFG- Mitteln ab 1.10.1982), Wissenschaft
licher Rat Dr. phi!. Sherif A. Hassan, Zoologe, Dr. rer. nat. Jiirg Huber, Zoologe, Dr. rer. nat. Alois 
Huger, Zoologe, Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Aloysius Krieg, Mikrobiologe, Wissenschaft
licher Rat Dr. agr. Gustav Adolf Langenbruch, Diplomgartner, Diplom-Biochemiker Zsolt Vigh (Vergii
tung aus DFG-Mitteln ab 18.1.1982), Wissenschaftlicher Rat Dr. forest. Gisbert Zimmermann, Bota
niker 
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lnstitut fur Vorratsschutz 

Konigin-Luise-StraBe 19, 1 OOO Berlin 33 

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

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. James M. Desmarchelier, Chemiker (Stipendiat der AvH-Stiftung), 
Dr. Mohammad Ahmad Khan, Zoologe (Vergiitung aus AIF-Mitteln bis 31-3 .1982), Diplom-Biologe 
Gustav Maurer, Zoologe (Vergiitung aus GTZ-Mitteln), Dr. rer. nat. Siegfried Noack, Dipl.-Chemiker 
(Vergiitung aus DFG-Mitteln), Diplom-Biologe Werner RaBmann, Zoologe, Dr. rer. nat. Dipl.-Ing. 
Christoph Reichmuth, Chemiker, Diplom-Biologin Heidemarie Strati!, Zoologin (Vergiitung aus AIF
Mitteln), Dr. Irfan Tune, Entomologe (Stipendiat des Studienzentrums fiir tropische und subtropische 
Land- und Forstwirtschaft bis 30 . 4. 1982) 

Abteilungen 

Abteilung fur okologische Chemie 

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

Fachgruppe fur nichtparasitare Pflanzenkrankheiten 

Konigin-Luise-StraBe 19, 1000 Berlin 33 

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

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

Fachgruppe fiir Pflanzenschutzmittelforschung 

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

Leiter: Direktor und Professor Dr. Ing. Winfried Ebing, Chemiker 

Wissenschaftliche Mitarbeiter: B. Sc. M. Sc. M. Phil. Dr. agr. Ajaz-ul Haque, Biologe (Vergiitung aus 
DFG-Mitteln), Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Adolf KoBmann, Chemiker, Dr. rer. nat. Ger
hard Richtarsky, Chemiker (Vergiitung aus Bundesprojektrnitteln), Evelyn Scharer, Biologin (Vergii
tung aus Bundesprojektmitteln vom 1. 1. -30 .6.1982), Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. 
Ingolf Schuphan, Chemiker und Biologe, Dieter Strupp, Lebensmittelchemiker (Vergiitung aus Bundes
projektmitteln) 

Fachgruppe fiir Chemikalienpriifung 

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

Leiter: Direktor und Professor Dr. rer. nat. Hans Becker, Zoologe 

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Jochen Pflugmacher, Chemiker, Dr. sc. agr. Frank Riepert, 
Agrarbiologe 

Abteilung fur Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik 

Leiter: Ltd. Direktor und Professor Dr. agr. Theobert Voss, Diplomlandwirt 

Wissenschaftlicher Mitarbeiter: Oberregierungsrat Dr. jur. Albert Otte 

Fachgruppe fiir chemische Mittelpriifung 

Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 

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

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Anke Bentlage, Diplom-Chemikerin, Dr. rer. nat. Marion 
Blacha-Puller, Diplom-Chemikerin (ah 1.3 .1982, Vergiitung aus DFG-Mitteln), Dr. rer. nat. Klaus 
ClauBen, Diplom-Chemiker, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Walter Dobrat, Diplom-Chemiker, 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Jorg-Rainer Lundehn, Diplom-Chemiker, Dr. rer. nat. Giinter 
Menschel, Diplom-Mineraloge (ah 1. 9. 1982), Dr. rer. nat. Hans-Gerd Nolting, Diplom-Chemiker, 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Helmut Parnemann, Diplom-Chemiker, Dr. rer. nat. Klaus 
Riederer, Physiko-Chemiker (bis 31. 3 .  1982), Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Adolf Ropsch, 
Diplom-Chemiker, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Karl Schinkel, Diplom-Chemiker, Wissen
schaftlicher Oberrat Dr.-Ing. Wolf Dieter Schwartz, Nachrichtentechniker, Dr. rer. nat. Johannes Sie
bers, Diplom-Chemiker 
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Fachgruppe fiir botanische Mittelpriifung 

Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 

Leiter: Direktor und Professor Dr. agr. Helmut Lyre, Phytopathologe 

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Helmut Ehle, Phytopathologe, Wis
senschaftlicher Oberrat Dr. agr. Wilfried-Gerd Heidler, Phytopathologe, Dr. agr. Hanns-Heinz Kasse
meyer, Phytopathologe (seit I. 3. 1982), Dr. agr. Hans-Theo Laermann, Phytopathologe, Wissenschaft
licher Oberrat Dr. agr. Josef Martin, Phytopathologe, Dr. Ing. agr. Uwe Meier, Phytopathologe 

Fachgruppe fiir zoologische Mittelpriifung 

Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 

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

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Direktor und Professor Dr. rer. nat. Hans Becker, Zoologe (bis 31. 12. 
1981 ), Wissenschaftlicher Angestellter Dr. rer. nat. Erdmann Bode, Zoologe (ab 1. 4. 1982), Wissen
schaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Dietrich Brasse, Zoologe, Wissenschaftliche Angestellte Dr. rer. hort. 
Elke Heinrich, Diplom-Agraringenieur (ab I. 3. 1982), Wissenschaftliche Angestellte Ilona Koschik, 
Diplom-Biologin (Vergiitung aus Sondermitteln des Bundes bis 31. 12.1981), Wissenschaftlicher Ange
stellter Dr. sc. agr. Frank Riepert, Diplom-Agrarbiologe (bis 31. 12. 1981), Wissenschaftlicher Oberrat 
Dr. rer. nat. Helmut Rothert, Zoologe, Wissenschaftliche Angestellte Dr. rer. nat. Elisabeth Wolf, Di
plom-Ernahrungswissenschaftlerin, Wissenschaftlicher Angestellter Dr. forest. Alfred Wulf, Diplom
Forstwirt und Diplom-Agraringenieur. 

Fachgruppe fur Anwendungstechnik 

Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 

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

Wissenschaftlicher Mitarbeiter: Wissenschaftlicher Rat Dipl.-Ing. Siegfried Rietz, Ingenieur 

Gemeinschaftliche Einrichtungen 

Biochemie 

Messeweg l l /12, 3300 Braunschweig 

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

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschaftlicher Angestellter Dr. rer. nat. Wolfgang Burgermeister, 
Org. Chemiker, Dr. phiL Burkhard Lerch, Org. Chemiker, Abd El-Moneim M. R. Afify, M. sc. agr. 
(Vergtitung aus Mitteln des Channel-Systems seit November 1982), Heike Bade, staatl. gepr. Lebens
mittelchemikerin (Vergiitung aus Mitteln Dritter), Dr. agr. Abd El-Kader Y. Gama! El-Din, Genetiker 
(Vergiitung aus BML-Mitteln von August - Dezember 1982), Mahmoud Ahmed Hamza, M. sc. agr. 
(Vergiitung aus Mitteln des Channel-Systems), Angeles Martinez de Codes, Biochernikerin (Vergtitung 
aus Mitteln des DAAD im Juni 1982), Prof. Dr. Tatjana V. Salnikova, Genetikerin (Vergtitung aus 
Mitteln des DAAD im Oktober 1982), Dieter Schnick, Dipl.-lng. agr. (Vergtitung aus Mitteln der DFG), 
Dr. agr. Akbar Ali Shah, Okochemiker (Vergtitung aus Mitteln der DFG), Rosemarie Wilckens, Licen
ciado en Biologia (Vergiitung aus Mitteln des DAAD). 

Bibliotheken, Dokumentation, lnformationszentrum, Bildstellen 

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

Bibliothek 

Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 

Leiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. Wolfgang Koch, Phytopathologe 

Bibliothek mit Dokumentationsschwerpunkt Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz und Inforrna
tionszentrum fur tropischen Pflanzenschutz (INTROP) 

Konigin-Luise-StraBe 19, 1000 Berlin 33 

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

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dieter Jaskolla, Dipl.-Ing. agr. Peter Koronowski, Botaniker, Wissen
schaftlicher Oberrat Dr. agr. Wulf-Joachim Pieritz, Phytopathologe, Michael Scholz, Dipl.-Landwirt, 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. phi!. nat. Wolfgang Sicker, Zoologe 
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Bildstelle 

Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 

Leiter: Heinz Schlobach, Fotograf 

Bildstelle 

Konigin-Luise-StraBe 19, 1 OOO Berlin 33 

Leiter: N. N. 

Dienststelle fiir wirtschaftliche Fragen und Rechtsangelegenheiten im Pflanzenschutz in Braunschweig 

Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 

Leiter: Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Manfred Hille, Phytopathologe 

Versuchsfeld 

Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 
Leiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Eduard Langerfeld, Phytopathologe 

Versuchsfeld 

Kbnigin-Luise-StraBe 19, 1 OOO Berlin 33 

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

Institut fiir Pflanzenschutz in Ackerbau und Griinland 
Arbeitsgruppe Braunschweig 
AuBenstelle Heikendorf-Kitzeberg 

Institut fiir Pflanzenschutz im Gemiisebau 
Institut fiir Pflanzenschutz im Obstbau 
lnstitut fiir Pflanzenschutz im Weinbau 
Institut fiir Pflanzenschutz im Zierpflanzenbau 
Institut fiir Pflanzenschutz im Forst 
Institut fiir Unkrautforschung 
lnstitut fiir Viruskrankheiten der Pflanzen 
Institut fiir Mikrobiologie 
Institu t fiir Nematologie 

nut AuBenstelle Elsdorf 
Institut fur Resistenzgenetik 
Institut fur biologische Schadlingsbekampfung 
Institut fur Vorratsschutz 
Abteilung fur okologische Chemie 

Fachgruppe fur nichtparasitare Pflanzenkrankheiten 
Fachgruppe fiir Pflanzenschutznuttelforschung 
Fachgruppe fur Chemikalienpriifung 

Abteilung fiir Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik 
Fachgruppe fur chemische Mittelpriifung 
Fachgruppe fur botanische Mittdpriifung 
Fachgruppe fur zoologische Mittelpriifung 
Fachgruppe fiir Anwendungstechnik 

Biochemie 
Bibliotheken, Dokumentation, Informationszentrum 

und Bildstellen 
Dienststelle fur wirtschaftliche Fragen und Rechtsan-

gelegenheiten im Pflanzenschutz 
Versuchsfelder 
Leitung und Verwaltung 

::i:: 
G e s a m t

-

a = aus Haushaltsmitteln 
b = aus Zuwendungen Dritter (auch von Bundesbehorden) 
c) aus DFG·Mitteln 

Wissenschaftler 

a b C ges. 

5 2 2 8 
5 5 I 11 

3 1 - 4 
5 - 4 9
4 3 - 7 
3 - 3
3 - - 3
5 3 - 8 
8 2 1 11 

6 - - 6 

6 - - 6 
7 2 1 10 
8 1 2 11 

3 3 1 7 

4 1 - 5
3 3 1 7 
3 - - 3 
2 - - 2 

12 1 12 
7 - - 7 

7 - - 7 

2 - - 2 
3 5 2 10 

7 - - 7 

1 - - 1 
- - - -

3 - - 3 

Sonstige Angestellte 
{ohne Verwaltungs-
personal) 

a 

10 
7 
4 
8 
7 
4 
4 
5 

12 
6 

8 
6 

10 
4 

6 
3 
-

-

15 
8 
5 
3 
4 

10 

1 
5 
7 

b 

-

1 
-

-

3 
-

1 
2 
2 
- -

1 
1 
2 
2 

7 
6 
-

-

-

-

-

-

2 

1 

-

-

-

C ges. 

- 10 
2 10
- 4 
- 8 

1 11 
- 4 
1 5 
1 8 

1 15 
6 

1 10 
- 7 
4 16
2 8 

- 13
2 11

-

- -

2 17 
- 8 
- 5
- 3
1 7

11 

- 1 
- 5

7 

125 31 15 171 162 30 18 210 

Arbeiter 

a b 

5 -

8 -

4 -

13 1 
12 -

2 -

3 -

2 
9 -

2 -

7 1 
9 -

7 -

2 -

2 1 
1 -

- -

- -

4 -

1 -

1 -

1 -

2 -

-
-

- -

28 -

42 -

167 3 

C 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Verw. Ge-
Pers. samt 

ges. 

5 1 24 
8 2 31 
4 2 14 

14 2 33 
12 2 32 

2 2 11 
3 2 13 
2 1 19 
9 1 36 
2 1 15 

8 2 26 
9 1 27 
7 2 36 
2 I 18 

3 1 22 
1 I 20 
- 4 7 
- 9 11 
4 2 36 
1 2 18 
1 1 14 
1 l 7 
2 2 21 

- 3 21 

- l 3 
28 - 33 
42 33 85 

170 82 633 



III. Forschung und Priifung

Allgemeine Bemerkungen 

An dem Bemiihen der deutschen Landwirtschaft, Produkte von guter Qualitat bei stabilen 
Preisen fiir den Verbraucher zu allen Jahreszeiten sicherzustellen, hat der Pflanzenschutz 
einen hervorragenden Anteil. Mit den steigenden Anforderungen an die Reinheit der Pro
dukte und den Schutz der Umwelt wird der Ausschaltung unerwunschter Nebenwir
kungen von Pflanzenschutzrnitteln auf Mensch, Tier und Umwelt zunehmend Rechnung 
getragen. So konnten im Berichtsjahr die Forschungsarbeiten zum Integrierten Pflanzen
schutz durch die Zupachtung von 35 ha Versuchsflache wesentlich erweitert werden. 

Zu dem Konzept des lntegrierten Pflanzenschutzes lieferte auch das Institut fiir Resistenz
genetik nach seiner Eingliederung in die BBA im Jahre 1980 wichtige Bausteine. Es konn
ten Ergebnisse zur Methodik des Resistenzaufbaues sowie zum Ausbau spezifischer Resi
stenzen bei Getreidearten und Kartoffeln vorgelegt werden. 

In Verbindung rnit der geplanten Novellierung des Pflanzenschutzgesetzes nahmen Bera
tungsaufgaben for die Bundesregierung einen groBeren Umfang ein. Die Zweckbestim
mung des Gesetzes soil im Hinblick auf die Abwehr moglicher Schaden durch Pflanzen
schutzmittel, insbesondere hinsichtlich des Naturhaushaltes, starker konkretisiert, und 
okologische Belange sollen noch mehr als bisher berucksichtigt werden, Zur Erfollung der 
daraus erwachsenden Aufgaben ist in mehreren Kolloquien ein vorlaufiges Arbeitspro
gramm erstellt worden. 

Zur besseren Darlegung und Vertretung der Belange der BBA in der Offentlichkeit wurde 
in Braunschweig eine Presse- und Informationsstelle eingerichtet und rnit einem Wissen
schaftler besetzt. 

Im Berichtszeitraum hielt es die BBA for geboten, sich weiterhin an Pflanzenschutzpro
jekten in Entwicklungslandern zu beteiligen. Seit mehreren Jahren arbeiten standig einige 
Wissenschaftler der Bundesanstalt an Projekten der Technischen Zusammenarbeit mit.. 
Das weltweite wissenschaftliche Engagement wird von den beteiligten Experten als inte
graler Bestandteil der Ressortforschung wahrgenommen. 

Institut fiir Pflanzenschutz in Ackerbau und Griinland 

Arbeitsgruppe Braunschweig 

Von den Mitarbeitern in Braunschweig wurden Pilzkrankheiten bei Kartoffeln, Ruben und 
Getreide sowie bakterielle Krankheiten der Kartoffel bearbeitet. Der Schwerpunkt der 
Untersuchungcn in Braunschweig lag auf dcm Gcbiet des integrierten Pflanzenschutzes, 
insbesondere der Resistenzforschung, rnit dem Ziel, Hilfestellung for die Resistenzzuch
tung landwirtschaftlicher Kulturpflanzenarten zu leisten, um zu einer Verrninderung des 
Einsatzes chemischer Pflanzenschutzmittel und darnit auch zur wirtschaftlichen Pflan
zenproduktion beizutragen. 

Aus Lagerhausern und Feldbestanden wurden zahlreiche Proben entnommen, um die 
Krankheitserreger zu ermitteln. Auf einigen Kartoffelbestanden trat Cercospora concors, 
der Erreger der Gelbfleckenkrankheit, schadigend auf. 

Kulturen von verschiedenen Schadorganismen wurden an Zuchter, Industrie und Hoch
schulen zu Prufungs- und Untersuchungszwecken abgegeben. 

Im Rahmen der Amtshilfe fiir das Bundessortenamt konnte bei neun von 24 Kartoffelsor
ten das Hauptgen fiir Phytophthora infestans bestimmt werden. Je 98 Kartoffelzucht
stamme wurden auf ihre Anfalligkeit fiir Scharf (Streptomyces scabies) und Braunfaule 
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(Phytophthora infestans) und 33 Kartoffelzuchtstamme bzw. -sorten auf die Resistenz 
gegen mehrere Pathotypen des Kartoffelkrebses (Synchytrium endobioticum) gepriift. 
23 Zuchtstamme (ea. 70 %) erwiesen sich gegeniiber dem Pathotypen l als resistent. Eine 
inzwischen zugelassene Sorte (,Barbara') besitzt Resistenz gegen alle in der Bundesrepu
blik Deutschland bekannte Pathotypen. 24 Sorten wurden bei unterschiedlichen AuBen
bedingungen auf Anfalligkeit ftir Fusarium sulphureum getestet. - 150 Winter- und 70 
Sommerweizensorten und -stamme sowie 117 Wintergersten- und 89 Sommergerstensor
ten und -stamme sowie 20 Roggen- und Triticale-Formen wurden auf ihr Resistenzverhal
ten gegeniiber Gelbrost, Braunrost und Mehltau gepriift. 

Das Auftreten des Kartoffelkrebses in der Bundesrepublik Deutschland wurde verfolgt 
und die Pathotypenzugehorigkeit von Neuvorkommen ermittelt. 

Fiir die Genbank der Bundesforschungsanstalt for Landwirtschaft Braunschweig-Volken
rode (FAL) und das Max-Planck-Institut for Ziichtungsforschung in Koln-Vogelsang wur
den Arbeiten zur Evaluierung von Wildsorten und Kreuzungen beziiglich ihrer Resistenz
eigenschaften gegeniiber mehreren Krankheitserregern durchgeftihrt. 

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

Bei der Ziichtung neuer, gegen den Erreger der Kraut- und Braunfaule ( Phytophthora 
infestans (Mont.) de Bary) resistenter Kartoffelsorten wird heute die vom Pathotyp un
abhangige unspezifische Resistenz angestrebt. Diese Art der Resistenz ist schwierig zu 
erfassen, denn die Kartoffel enthalt meist noch Hauptgene ftir die pathotyp-abhangige 
spezifische Resistenz. Die Priifung sollte daher mit komplexen Pathotypen, d .. h. mit 
Pathotypen, die moglichst viele Gene iiberwinden konnen, durchgefiihrt werden .. Nach 
mehr als 10 Jahren wurden wieder eine Analyse des Pathotypenspektrums und gleich
zeitig ein Vergleich der beiden bestehenden Testsortimente nach Schick et al. und Black 
et al. durchgefiihrt. Die Pathotypenanalyse ergab folgendes Bild: Wahrend 1970 neben 
den Pathotypen 1 und 4 die komplexen Pathotypen 1.4, 1.3.4 und 1.2.3.4 dominierten, 
konnte 1980 weder der Pathotyp 1 noch der Pathotyp 4 gefunden werden. Neu trat der 
Pathotyp 1.3.10 auf, und es folgten die Pathotypen 1.4.l 0.11, 1.2 .3 .7, 1.3 .4.10.11 und 
schlieBlich 1.2.3.4.7.10. Die beiden genannten Testsortimente, die in ihrem Umfang an 
Genotypen unterschiedlich sind, stimmten gut iiberein. Fiir die weiteren physiologischen 
Untersuchungen und for die Priifung der Kartoffelzuchtstamme werden die neuen kom
plexen Pathotypen eingesetzt werden. 

2. Resistenz von Phytophthora infestans (Mont.) de Bary gegen das Fungizid Ridomil
MZ - Resistance of Phytophthora infestans (Mont.) de Bary against the fungicide
Ridomil MZ (Schober, Barbel)

Die Krautfaule, hervorgerufen durch den Pilz Phytophthora infestans (Mont.) de Bary, 
stellt immer noch eine Bedrohung des Kartoffelbaus dar. Die Bekampfung erfolgt durch 
regelmaBige Fungizidbehandlung der Bestande nach der Negativprognose von Ullrich und 
Schrodter. Seit 1980 ist das systemisch wirkende Fungizid Ridomil 50 (Wirkstoff Meta
laxy]), seit 1981 die Kombination Ridomil MZ (Metalaxyl + Mancozeb) zugelassen. In 
den Jahren 1980 bis 1982 wurden aus befallenen Feldern Proben gezogen und die Isolate 
von P. infestans von Blattem und Knollen auf Resistenz gegen Metalaxyl untersucht, da 
es Hinweise auf Auftreten von Resistenz aus den Niederlanden und aus Irland gab .. Die 
iiberwiegende Zahl der Isolate aus Norddeutschland erwies sich als resistent, und die Re
sistenz blieb auch erhalten. wenn die Isolate auf unbehandelten Blattern kultiviert wurden. 
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Da resistente Isolate auch aus befallenen Knollen stammten, besteht die Gefahr der Uber
tragung von einer Vegetationszeit zur nachsten, was zu Schwierigkeiten bei der Bekamp
fung fiihren kann. 

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

Die Ziichtung resistenter Kulturpflanzen lallit sich bei den mikrobiellen Schaderregern, die 
ein Toxin bilden, wesentlich einfacher und effizienter durchfi.ihren, wenn es gelingt, dieses 
Toxin zu gewinnen und zu reinigen. Friihere Untersuchungen haben gezeigt, dall, Phytoph
thora infestans, der Erreger der Kraut- und Braunfaule der KartoffeJ, zur Toxinbildung in 
der Lage ist. Es wurde nun eine Kulturmethode entwickelt, die den Pilz unter standardi
sierten Bedingungen zur Toxinproduktion anregt, d. h. die Beimpfung des Kulturmediums 
erfolgte nicht wie bisher iiblich mit Myzelflockchen, sondern mit einer exakt einstellbaren 
Sporangienmenge. 

Die Arbeiten zur chemischen Charakterisierung des vom lebenden Pilz ausgeschiedenen 
Toxins zeigen: Das Toxin ist in organischen Losungsmitteln unloslich, es ist hitzestabil, 
und es lallit sich <lurch Gelchromatographie von samtlichen Bestandteilen des Kulturme
diums abtrennen. Sein Molekulargewicht liegt bei ea. 20 OOO. Dieser Reinigungsschritt 
ist eine notwendige Voraussetzung fiir die Verwendung des Toxins zur Selektion resisten
ter Kartoffelmeristeme. 

4. Ermittlung der Bodenverseuchung durch Synchytrium endobioticum (Kartoffelkrebs)
mittels Tomatenptlanzen - Determination of soil infestation by Synchytrium endo
bioticum (potato wart) by means of tomato plants (Langerfeld, E.)

Ergebnisse aus Neufundland (Hampson, M. C., Can. Pl. Dis. Survey 61, 1981, 15-18) 
zeigten, dall, junge Tomatenpflanzen fur Synchytrium endobioticum einen sensibleren 
Wirt als Kartoffelpflanzen darstellen. Daraus ergab sich die Frage, ob mit Tomatenpflan
zen im Gewachshaustest geringer natiirlicher Bodenbesatz auch dann noch nachweisbar 
ist, wenn dies mit Kartoffeln nicht mehr gelingt. 

Erste Ergebnisse mit neun Herkiinften krebsverseuchter Boden bestatigten die hohere 
Sensibilitat der Tomatenpflanzen. In zwei Fallen, in denen an Kartoffeln kein Befall mehr 
festgestellt werden konnte, zeigten sich an Tomatenpflanzen noch Sori. Die Methode hat 
mehrere Vorteile: I. Sehr geringe Bodenmengen (Saatscha!e, ea. 6 x 20 x 30 cm); 2. sehr 
kurzer Testzeitraum (Ergebnisse schon vier Wochen nach dem Pikieren der Pflanzen); 
3. ganzjahrige Anwendbarkeit.

5. Untersuchungen zur Entstehung der bakteriellen Schwanbeinigkeit der Kartoffel
(Erwinia carotovora var. atroseptica) - Investigations on the development of bacterial
blackleg of the potato (Erwinia carotovora var. atroseptica) (Simon, Ulrike und Lan
gerfeld, E.)

Ein grollies Problem bei der in den letzten Jahren <lurch die Technisierung im Kartoffel
bau verstarkt auftretenden Schwarzbeinigkeit der Kartoffel ist der latente Befall der 
Pflanzkartoffeln mit Bakterien. Es ist Ziel der Arbeiten, praktisch anwendbare Methoden 
zur Ermittlung der natiirlichen Kontamination von Kartoffelherklinften sowie der Sorten
reaktion im Hinblick auf modeme Rodungs- und Aufbereitungsverfahren zu entwickeln. 
Hierzu wurden verschiedene Methoden erprobt und erweitert, mit deren Hilfe die natiir· 
lichen Bedingungen bei der Entstehung der Schwarzbeinigkeit experimentell reproduziert 
werden konnen. Verschiedene Ka:rtoffelsorten zeigten dabei unterschiedliche Anfalligkeit 
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gegeniiber der Schwarzbeinigkeit; auffallend war, da� die Herkunft in einigen Fallen den 
Sortencharakter iiberdeckte. Fusarium sulphureum erhohte den Anteil schwarzbeiniger 
Pflanzen bei latent mit Bakterien verseuchten Knollen zum Teil erheblich. Eine systemi
sche Ausbreitung der Bakterien von der Knolle in die Pflanze konnte nicht nachgewiesen 
werden. 

6. Untersuchungen zur Epidemiologie und Bekiimpfung von Blatt- und Ahrenkrankheiten
des Getreides - Investigations on the epidemiology and control of leaf- and ear diseases
of cereals (Bartels, G.)

Im Gegensatz zu den Vorjahren traten in der Vegetationsperiode 1981 /82 Blatt- und 
Ahrenkrankheiten am Getreide nur in sehr geringem Umfang auf, so daB Bekiimpfungs
maBnahmen gegeniiber Blattkrankheiten an Sommergerste und Sommerweizen wirtschaft
lich nicht gerechtfertigt waren. Wintergerste stand wegen der nahezu 100 %igen Auswin
terung in diesem Raum zu Versuchszwecken nicht zur Verfi.igung .. Trotz geringen Befalls 
auch der Ahre beim Weizen konnten hier durch Fungizideinsiitze Mehrertriige von 5 % 
bis maximal 8 % erreicht werden. Auf einigen befallsexponierten Flachen zeigten zwei 
bislang hochwirksame Fungizide gegen Mehltau am Weizen eine unzureichende Wirkung .. 
Diese verminderte Wirkung konnte auch in Gewiichshausversuchen nachgewiesen werden. 
lnwieweit hier bereits von einer Fungizidresistenz gesprochen werden kann, muB in wei
teren Versuchen abgekliirt werden. 

7. Wirtschaftliche und okologische Auswirkungen verschiedener Intensitiitsstufen in der
Pflanzenproduktion - Economic and ecological effects of methods in crop production
of different intensity (Bartels, G.)

In Zusammenarbeit mit dem Institut for Unkrautforschung der BBA sollen in dem 1982 
begonnenen Modellvorhaben auf einer Fliiche von insgesamt 36 ha die langfristigen Aus
wirkungen unterschiedlicher Intensitiitsstufen des Produktionsmitteleinsatzes analysiert 
werden. Die drei lntensifatsstufen unterscheiden sich in erster Linie durch die Hohe des 
Diinge- und Pflanzenschutzmitteleinsatzes, wobei die niedrige lntensitiitsstufe nahezu 
unbehandelt bleibt, wiihrend die mittlere nach integrierten Gesichtspunkten und die hohe 
Intensitiitsstufe nach konventionellen Methoden mit routinemiiBig vorgenommenen 
PflanzenschutzmaBnahmen behandelt werden. 1982 zeigte sich, daB mit steigendem 
Dtingemittel- und Pflanzenbehandlungsmittelaufwand die Naturalertriige im Getreide 
(Sommerweizen) anstiegen. ln der hochsten lntensitiitsstufe lag der Naturalertrag um 
rund 25 % hoher als in der niedrigsten Intensitiitsstufe. Aber der optimale wirtschaftliche 
Erfolg war bei mittlerer Intensitiit mit reduziertem Aufwand an Dtinger und Pflanzen
schutz gegeben. Beim Anbau von Zuckerriiben zeigten sich iihnliche Verhiiltnisse. Es muB 
jedoch betont werden, daB es sich um einjiihrige Ergebnisse handelt, daher sind weiter
gehende Aussagen auch hinsichtlich okologischer Auswirkungen verfriiht. 

8. Untersuchungen zum Auftreten und Schaden der Sattelmiicke - Investigations on the
occurrence and damage of the saddle gall midge (Bartels, G. und Schutte, F.)

Nach den starken Auswinterungsschiiden 1981/82 muBte auf vielen Fliichen im norddeut
schen Raum Sommerweizen nach Umbruch der Wintergerste angebaut werden. Somit 
stand in der Fruchtfolge Sommerweizen nach Winterweizen. Erste Untersuchungen an 
Bodenproben im Frtihjahr deuteten auf eine hohe Gefiihrdung durch die Sattelmiicke hin. 
Wie erwartet, traten auf diesen Fliichen am Sommerweizen starke Schiiden bis hin zum 
Totalausfall ein. Der erste Miickenflug und die erste Eiablage begannen in der letzten Mai
dekade. Der wiederum am Mtickenflug orientierte Bekiimpfungstermin zeigte, daB auch 

H 15 



bei starkem Befallsdruck mit einem einmaligen gezielten Einsatz der Insektizide zum 
Schlupfbeginn der Larve die Befallsdichte unter der wirtschaftlichen Schadschwelle ge
halten werden kann. Bei starkem Befall konnte die Anzahl von 18 Gallen pro Halm in 
unbehandelt <lurch einmaligen Einsatz des Priiparates Decis auf ftinf Gallen pro Halm re
duziert werden. Der Ertrag stieg um 27 %. Durch dreimaligen Einsatz wurde die Gallenzahl 
zwar weiter vermindert auf eine Galle pro Halm, der Ertrag stieg jedoch nicht weiter an. 

9. Charakterisierung physiologischer Pathotypen (Rassen) des Gelbrostes (Puccinia striifor
mis) - Characterization of physiological pathotypes (races) of yellow rust (Puccinia
striiformis) on cereals (Bartels, G. und Fuchs, Eva (t))

Fi.ir eine erfolgreiche Resistenzzi.ichtung gegen Gelbrost ist die Kenntnis iiber das Vorkom
men und die Pathogenitat der einzelnen Pathotypen unerliiBliche Voraussetzung. In dies
bezi.iglichen Untersuchungen konnte wiederum eine starkere Virulenz der analysierten 
Pathotypen gegeniiber Sorten und Stammen nachgewiesen werden, die eine von Chinese 
166 kommende Resistenz besitzen. Neben den bekannten Pathotypen konnten 1982 die 
Pathotypen 105 E 137 und 33 E 169 nachgewiesen werden. 

10. Analyse des Resistenzverhaltens von Weizen- und Gerstensorten gegentiber Gelbrost
(Puccinia striiformis) und Braunrost (Puccinia recondita und Puccinia hordei) - Ana
lysis of resistance against yellow rust (Puccinia striiformis) and brown rust (Puccinia
recondita and Puccinia hordei) in wheat and barley (Bartels, G. und Fuchs, Eva (t))

Im Rahmen integrierter PflanzenschutzmaBnahmen kommt der Ziichtung und dem damit 
moglichen Anbau resistenter Sorten eine besondere Bedeutung zu. Um das Resistenzver
halten von Sorten charakterisieren zu konnen, werden jiihrlich Untersuchungen mit ver
schiedenen Pathotypen durchgefohrt. Bei Prtifungen im Freiland gegeniiber dem Gelbrost
pathotypen 106 erwiesen sich 54 % der gepri.iften Sorten als resistent, 35 % zeigten eine 
mittlere und 11 % eine hohe Anfalligkeit. Bei Sommerweizen waren 32 % resistent, 39 % 
mittelanfallig und 29 % hochanfallig. In der Wintergerste wurden die Pri.ifungen mit dem 
Pathotyp 24 vorgenommen. Hier wurden 14 % mit hoher Resistenz, 82 % mit mittlerer 
und 4 % mit hoher Anfalligkeit eingestuft. Braunrostpri.ifungen konnten nur beim Weizen 
durchgefiihrt werden. Die Ergebnisse beim Winterweizen: 58 % hochanfiillig, 32 % mitt
lere Anfalligkeit, 10 % resistent. Sommerweizen: 4 % hochanfallig, 66 % mittlere Anfallig
keit und 29 % resistent. Die Braunrostpri.ifung erfolgte mit einem Erregergemisch. 

11. Untersuchungen zur Populationsdynamik und Entwicklung einer integrierten Be
kiimpfung des Maikafers - Investigations on population dynamics and development
of a pest management of the cockchafer (Schutte, F.)

Im Raum Schleswig-Holstein ist der Maikiifer (Melolontha melolontha L.) das letzte Mal 
von 1932 bis 1954 stark aufgetreten. Da die Zyklen des Auftretens allgemein etwa 40 
Jahre dauern, war damit zu rechnen daB hier etwa von 1970 bis 1990 Maikiifer wieder 
hiiufiger sein wi.irden. Infolge der friiheren, an zahlreichen Kulturen aufgetretenen Schii
den, die sich for Betriebs- und Volkswirtschaft verheerend auswirkten, wurden Untersu
chungen durchgeftihrt, um die Vorhersage des Auftretens zu verbessern und Moglichkei
ten einer integrierten Bekiimpfung zu ergriinden. 

In den Untersuchungen wurde bestatigt, daB die Lowenzahnwurzeln die gi.instigste Nah
rung for die Engerlinge sind. Im Labor zeigte sich, daB eiablagebereite Weibchen sich in 
Richtung des Windstromes orientierten, der Lowenzahnduft enthielt. Die Kafer !egten im 
Freilandflugkiifig die Eier bevorzugt in Parzellen mit Lowenzahnpflanzen ab. Parzellen, 
die vor der Eiablage mit Herbiziden zur Lowenzahnbekiimpfung behandelt worden waren, 

H 16 



enthielten etwa 50 % weniger Engerlinge als benachbarte unbehandelte Flachen. Von Par
zellen, auf denen die Lbwenzahnpflanzen nach der Eiablage bekampft worden waren, 
verschwanden die Engerlinge anscheinend zunachst; sie wanderten aber spater wieder ein. 

Die Ergebnisse lassen sich zu folgenden Aussagen nutzen: Zur Bekampfung der Engerlinge 
auf kleinen Flachen ist ein Herbizideinsatz, der den Lbwenzahn beseitigt, zwar nicht ge
eignet; groBflachig scheint aber eine intensive Nutzung der Weiden den Lbwenzahn so 
stark zu unterdrticken, daB die Dichte des Maikafers absinkt. In Gebieten, in denen die 
Betriebe auf viehlose Bewirtschaftung umgestellt haben oder in denen die Weiden intensiv 
genutzt und gelegentlich mit Herbiziden behandelt werden, ist nicht mit einem allgemei
nen, weit verbreiteten Schadauftreten zu rechnen. Durch Beseitigung oder durch Schaf
fung von Lbwenzahnbestanden, die tiber vier Jahre am gleichen Ort bestehen, kann Schad
auftreten eingeschrankt bzw. die wichtigste Voraussetzung fur eine Ansiedlung der Kafer 
erfollt werden. 

Die Sicherhei t der Aussagen ist dann gut, wenn sie sich auf experimentelle Versuche sttitzt. 
Die Freilanderhebungen waren aber zu selten for genaue Aussagen. Eine globale Bestati
gung ergibt sich insofern, als einerseits im Alpenraum rnit den Almwiesen nach wie vor 
riesige Lbwenzahnflachen existieren und als in diesen Gebieten in den letzten Jahren 
auch Schaden auftraten, die zu Bekampfungen gefiihrt haben. Andererseits hat sich im 
nord- und mitteldeutschen Raum, in Gebieten mit Umstrukturierungen und deutlichen 
Intensivierungen der Landwirtschaft zwar auch ein Wiederanstieg erkennen lassen, aber 
zu Schaden kam es bis 1982 nur vereinzelt und nur auf kleinen Flachen (bis zu zwei ha). 

Zur Absicherung der Aussagen waren vergleichende Ermittlungen tiber die Dichte des Lb
wenzahns und des Engerlings im Hauptschadgebiet - etwa in bekannten Fluggebieten 
der Schweiz - und in ehemaligen Schadgebieten des nord- und mitteldeutschen Raums 
notwendig. 

AuBenstelle Kitzeberg 

Die Arbeiten richteten sich im Berichtsjahr 1982 in erster Linie auf Resistenzprtifungen 
und epidemiologische Untersuchungen bei Getreide, Mais, Grasern, Ackerbohnen und 
Raps gegen verschiedene pilzliche Krankheiten. Weiterhin wurden die Auswirkungen von 
PflanzenbehandlungsmaBnahmen auf die oberirdische Fauna bei Getreide und Raps und 
die Prognose zur Bekampfung des Feuerbrandes bei Obst- und Ziergehblzen untersucht. 

Forschungen tiber Prognose zur Bekampfung von tierischen Schadlingen im Getreide und 
bkonomische Berechnungen zum Einsatz von Pflanzenbehandlungsrnitteln sollen helfen, 
den Einsatz von Mitteln zu verringern. Bei der Diagnose von Krankheiten, der Bestimmung 
von Schadlingen und Beurteilungen von Wertprtifungen bei Getreide und Raps leisteten 
die Mitarbeiter auBerdem Amtshilfe. 

1. Krankheiten an Getreide

1.1 Untersuchungen tiber den EinfluB von Boden auf den Gaeumannomyces-BefaU -
Studies on the influence of soils on the attack of Gaeumannomyces (Mielke, H.) 

Im Jahre 1982 wurden Untersuchungen (Lysimeteranlage) in Kitzeberg durchgefohrt, um 
festzustellen, welchen EinfluB Boden auf den Erreger der Schwarzbeinigkeit (Gaeumanno

myces graminis) ausliben. Hierbei wurde die Winterweizensorte ,Caribo' auffonf verschie
denen Bodenarten ausgesat, die natlirlich verseucht und zusatzlich klinstlich infiziert wur
den. Bei der Befallsbeurteilung konnte festgestellt werden, daB der Weizen auf Marsch
boden vom Sbnke-Nissen-Koog und auf dem Schwarzerdeboden von Fehmarn am wenig
sten gefahrdet war. Starken Befall wies der Weizen auf den lehrnigen Moranebbden der 
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Probstei und sehr starken auf einem anmoorigen Boden von den Wulfshagener Hi.itten auf. 
Bei den Untersuchungen wurde deutlich, daB Weizen in engen Fruchtfolgen auf Morane
boden und anmoorigen Boden - durch Befall mit G. graminis - stets gefahrdet ist. Die 
Untersuchungen werden fortgesetzt. 

1.2 Untersuchungen iiber den Einflu:B der Bodenbearbeitung auf Fu:Bkrankheiten des 
Weizens und der Gerste - Investigations on the influence of soil cultivation on foot 
diseases of wheat and barley (Mielke, H.) 

Das Ziel der Untersuchungen war, festzustellen, inwieweit FuBkrankheiten des Getreides 
durch verschiedene Bodenbearbeitungsmethoden eingeschrankt oder gar gefordert wer
den. Die Bodenbearbeitungsversuche bestatigten fri.ihere Beobachtungen, daB nach dem 
,,Pfltigen" ein geringes Auftreten der Typhula-Faule festzustellen war. Demgegentiber trug 
die Bodenbearbeitung ,,tiefes Grubbern" zur Forderung des Befalls bei. Das ,,Schalen 
und Pfltigen" schien die Typhula-Faule nicht so stark zu beeintrachtigen, wie es beim 
,,Pfltigen" der Fall war. Auf die Halmbruchkrankheit und die Schwarzbeinigkeit hatten 
die Bodenbearbeitungen einen unbedeutenden EinfluB. Wie aus den Untersuchungen zu 
erkennen war, sollte eine Bekampfung der FuBkrankheiten ( Pseudocercosporella herpo
trichoides und Gaeumannomyces graminis) durch BodenbearbeitungsmaBnahmen nicht 
tiberbewertet werden. Die Versuche tiber den EinfluB verschiedener Bodenbearbeitungen 
auf die FuBkrankheiten des Weizens und der Gerste sind abgeschlossen. 

1.3 Untersuchungen iiber die Wirkung verschiedener Wachstumsregulatoren und Fungi
zide auf Fu:B- und Ahrenkrankheiten des Getreides - Investigations into the effect of 
different growth regulators and fungicides on foot and ear diseases of cereals (Mielke, 
H.) 

Mit dem Ziel, die Schwarzbeinigkeit des Weizens und der Gerste (Gaeumannomyces 
graminis) sowie die Typhula-Faule der Gerste zu bekampfen, wurden verschiedene Wachs
tumsregulatoren (CCC, Cerone, Terpal, Alar 85, Alden und Atrinal) als Beizmittel einge
setzt. Hierbei zeigte sich, daB alle eingesetzten Mittel keinen EinfluB auf den Befall mit 
G. graminis und T. incarnata hatten.

Eine emstzunehmende Getreidekrankheit ist die Partielle Taubahrigkeit ( Fusarium cul
niorum), die in den letzten Jahren im Weizenanbau verstarkt aufgetreten ist und erhebli
che Ertragsverluste verursacht. Mit Hilfe ktinstlicher Infektionen wurden alle gegen Sep
torill nodorum zugelassenen Mittel (Captafol, Ditalimfos, Halacrinat, Pyrazophos, Pripi
conazol, Thiabendazol, Triadirnefon) getestet. Dabei stellte sich heraus, daB dieser spe
zielle Erreger der Partiellen Taubahrigkeit von keinem geprtiften Mittel vollig ausgeschal
tet werden konnte. Am wirksarnsten waren die Mittel, wenn sie unrriittelbar nach dem 
Ahrenschieben eingesetzt wurden. Die Untersuchungen werden fortgesetzt. 

2. Untersuchungen iiber die wichtigsten Mais- und Rapskrankheiten und deren Be
kiimpfung

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

Fruchtfolgeversuche in Braunschweig, Berlin, Kitzeberg und Saarbrticken, bei denen der 
EinfluB von Mais auf rnehrere Krankheiten in einer getreidereichen Fruchtfolge und in 
rnehrjahrigem Anbau von Mais und Weizen - jeweils nur nach sich selbst - geprtift wurde, 
sind fortgesetzt warden. Der Befallsgrad der Wurzeln von Mais und Weizen nahrn nach 
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standigem Anbau von Mais bzw. Weizen beim Mais geringftigig, beim Weizen dagegen stark 
zu. Die Auswirkungen eines Fruchtwechsels mit zwei-, drei- und vierjahriger Rotation mit 
Kulturen Weizen-Mais-Gerste-Raps brachten noch keine gesicherten Differenzen, so daB 
vom pflanzenpathologischen Standpunkt aus gesehen schon ein einjahriger Wechsel mit 
einer nicht anfalligen Frucht ausreicht, um den Befallsdruck bei der Wurzelfaule des Wei
zens zu verringern. In der Tendenz wurden die Halmbasen des Weizens bei weitgestellter 
Fruchtfolge weniger befallen. 
Der Grad der Wurzelfaule nahm sowohl beim Mais als auch beim Weizen von der Blute 
bis vor der Ernte besonders stark zu. 

Anderungen des Pilzspektrums waren besonders nach mehrjahrigem Anbau nur einer Kul
tur gegenuber Fruchtwechsel sichtbar. Bei Weizen nahm Gaeumannomyces graminis und 
bei Mais eine noch nicht bestimmte Pilzart zu. Die Untersuchungen werden weitergeftihrt. 

2.2 Phoma-Befall und integrierte Bekiimpfung der Rapsschiidlinge - Phoma-stem rot and 
integrated control of rape pests (Kruger, W. und Wittern, L) 

a) Phoma lingam:

Die Untersuchungen hatten zum Ziel, die Biologie des bei Raps stark schadigenden Pil
zes Phoma lingam zu erforschen und BekampfungsmaBnahmen zu entwickeln .. Die vor
jiihrigen Ergebnisse wurden bestatigt, so daB jetzt davon ausgegangen werden kann, daB 
der Raps im Jugendstadium allgemein nur wenig befallen wird, und auch die Sortenunter
schiede dann wenig differenziert sind. Erst nach der Blute wird der Befall besonders bei 
anfalligen Sorten starker, so dall, eine Beurteilung in bezug auf Anfalligkeit erst bei spa
tern Stadium vorgenommen werden sollte. 

b) Sclerotinia sclerotiorum:

Bei Bekiimpfung der WeiBstengeligkeit (S. sclerotiorum) zeigen Fungizide die beste Wir
kung, wenn wahrend der Vollbltite behandelt wird. Diese Behandlung ist durch hohe Mit
telkosten und Fahrspurverluste relativ teuer und hat somit nur auf Flachen mit erwarte
tem starken Befall wirtschaftliche Berechtigung. Die Untersuchungen werden weiterge
fiihrt. 

2.3 Absterben junger Rapspflanzen im Friihjahr - Death of young rape plants in spring 
(Kruger, W.) 

Im Fruhjahr 1982 trat ein bisher nicht beobachtetes Absterben von Rapspflanzen auf. 
Kraftig entwickelte Pflanzen hatten eine blau-grune Blattfarbe und starben im Rosetten
stadium ab. Die Wurzeln solcher Pflanzen waren vollig verfault. Weniger geschiidigte Pflan
zen wuchsen fast normal weiter, bei ihnen waren in den Wurzeln hellbraun verfarbte Stel
len zu sehen. Die Ursache dieser Erkrankung ist noch nicht geklart und wird weiter ver
folgt. 

3. Krankheiten an Kulturgriisem und Futterleguminosen

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

Die Untersuchungen sollen dazu beitragen, Ertragsverluste bei der Saatguterzeugung der 
wirtschaftlich wichtigen Weidelgrasarten ( Lolium spp.) zu vermeiden. Befallserhebungen 
uber FuBkrankheiten in verschiedenen Entwicklungsstadien der Pflanzen an 18 in Schles
wig-Holstein gelegenen Saatgutvermehrungsbestanden (neun von L. perenne, neun von L.

H 19 



multiflorum) bestatigten friihere Befunde, da:B im kombinierten Samen- und Futterbau 
von L. multiflorum (1. Schnitt Futter, 2. Schnitt Samengewinnung) der Pilzbefall am 
Halmgrund geringer ist als in den nur zur Saatgewinnung genutzten L. perenne-Bestanden. 
Der Antell fu:Bkranker Pflanzen lag in den einzelnen L. perenne-Vermehrungen zwischen 
76 und 98 %, in denen von L. multiflorum zwischen 38 und 68 %. Es trat aber iiberwie
gend nur schwacherer Befall auf ( Fusarium, Pseudocercosporella, Drechslera}. 

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

Die Ackerbohne wird als eiwei:Breiche Futterpflanze und aus Fruchtfolgegriinden wieder 
mehr beachtet. Zur Bekampfung der Schokoladenfleckenkrankheit, die schwere Schaden 
hervorrufen kann, wurden weitere Versuche mit Fungiziden durchgefiihrt. In diesem Jahr 
kam es nur an Winterackerbohnen zu starkerem Befall; in dem im Friihjahr gesaten Be
stand breitete sich die Krankheit infolge einer Trockenperiode kaum aus. Zwei Fungizid
behandlungen mit Vinclozolin wahrend und am Ende der Bltite brachten daher nur bei 
Winterbohnen Mehrertrage um etwa 20 %. - Winterackerbohnen zeigten im Friihjahr wie
derum Schaden durch Witterungseinfliisse. Im Bestand der einzigen anerkannten deutschen 
Sorte ,Webo' waren etwa 25 % der Pflanzen total geschadigt, die iibrigen Pflanzen wiesen 
durchweg nur leichtere Schaden auf, so da:B sich, wie schon in friiheren Jahren, infolge der 
guten Regenerationsfahigkeit der Ackerbohne dennoch ein recht guter Bestand entwickelte. 

4. Entomologische Forschungsthemen

4.1 Der Einflu:B von Raubarthropoden auf die Hohe des Scbiidlingsbefalls an Getreide -
The influence of predaceous arthropods on the degree of infestation of cereals by 
insect pests (Basedow, Th., Liedtke, W. und Rzehak, H.) 

Es ist das Ziel dieser Untersuchungen, Erkenntnisse i.iber die wirtschaftliche Bedeutung 
rauberischer Arthropoden - wie Marienkafer und Laufkafer - zu erarbeiten, damit diese 
bei der Entscheidung iiber Insektizideinsatze beriicksichtigt werden konnen. Die wichtig
sten Kriterien sind Fra:Bleistung und Haufigkeit des Auftretens. Laborversuche zeigten, 
da:B die Larven des Siebenpunktmarienkafers bei 17

° 

C durchschnittlich 410 erwachsene 
Haferblattlause wahrend ihrer Entwicklung fressen, bei 22

° 

C sogar 462. Am gefral:iigsten 
sind allerdings die letzten Larvenstadien. Dies hat zur Folge, da:B die Marienkaferlarven 
der Getreideblattlause meist erst dann Herr werden, wenn die Getreidepflanzen bereits ge
schadigt sind. Freilanduntersuchungen zum Auftreten des Siebenpunktmarienkafers zeig
ten aber, da:B es dennoch lohnenswert ist, diesen Rauber bei der chemischen Blattlausbe
kampfung durch den Einsatz selektiver Praparate zu schonen. Von den rauberischen Lauf
kafern befanden sich auf einem Wintergerstenfeld auf Lehmboden im Juni/Juli durch
schnittlich 16 lndividuen/m2

; die Gesamtzahl der Rauber auf der Bodenoberflache (ein
schlie:Blich Kurzfliigelkafer und Spinnen) betrug durchschnittlich 265 lndividuen/m2

• 

Auf den Feldern befindet sich also ein hohes Potential an Schadlingsfeinden. Weitere, 
auch vom BMFT geforderte Untersuchungen sollen zeigen, wie dieses innerhalb von Pflan
zenschutzsystemen am sinnvollsten genutzt werden kann. 

4.2 Okonomische und okologische Analyse des intensiven Pflanzenbaues - Analysis of 
economy and ecology in intensive agriculture (Basedow, Th.) 

Die bei den Diingungs- und Pflanzenbehandlungsmitteln in den letzten Jahren eingetre
tenen Kostensteigerungen haben dazu gefiihrt, da:B die landwirtschaftlichen Betriebe nach 
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Entlastungen suchen. Exakte Untersuchungen zur Wirtschaftlichkeit sollen diese Tendenz 
untersttitzen, damit so auch eine verringerte chemische Belastung der Agrarlandschaft er
reicht werden kann. Hierzu sollen exakte Daten erarbeitet werden. Die Ergebnisse eines 
ersten Versuchs zeigt Tabelle 1 .  Es erwies sich, da£ in diesem Fall (bei geringem Krank
heits- und Schadlingsbefall) mit reduziertem Aufwand zwar nicht der hochste Flachener
trag, wohl aber der hochste Reinertrag zu erzielen war. Parallel laufende Versuche zeigten 
erneut, da£ eine routinema£ige Bekampfung der Getreideblattlause zum einen wirtschaft
lich nicht gerechtfertigt ist und da£ zum anderen eine Applikation von Oxydemeton
methyl (200 g A. S./ha) den blattlausfressenden Laufkafer Agonum dorsale sehr stark 
schadigt. 

Tabelle 1: Untersuchungen zur Wirtschaftlichkeit von Pflanzenbehandlungsma£nahmen 
in Winterweizen (Passade/Kreis Plan, 1982). Vorfrucht Winterraps 

Mi ttelaufwand 

Stickstoff (kg/ha) 
Herbizidbehandlung 
Halmverktirzer 
Fungizidbehandlung 
Insektizid 

Ertrag (d t/ha) 
Einnahme (DM/ha) 
Kosten (DM/ha) 
(Saat, Dtingung, Pflanzen
behandlungsmittel, Fahr
kosten) 

Reinertrag (DM/ha) 

Differenz (DM/ha) zur 
1n tensiv-Varian te 

intensiv 

240 
2mal 

+ 

3mal 
+ 

98,0 
5 267,50 
1 430,82 

3 836,68 

reduziert 

199 
2mal 

+ 

2mal 

95,7 
5 143,88 
1 247,53 

3 896,35 

+ 59,67

5. Untersuchungen iiber die. Feuerbrandkrankheit an Obst- und Ziergeholzen

minimal 

152 
2mal 

86,6 
4 654,75 

957,69 

3 697,06 

- 139,62

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

Die Resistenzpriifung von Cotoneaster-Pflanzen der hoch anfalligen Arten C. watereri 

und C. salicifolius wurde fortgesetzt. Die von 15 Mutterpflanzen der Feuerbrandversuchs
anlage in Joldelundfeld entnommenen Stecklinge zeigten wie im vorhergehenden Jahr 
bei fiinf Nummern den niedrigsten Befallsgrad. Sie sollen im Folgejahr der weiteren ztich
terischen Bearbeitung zugefiihrt werden. 
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5.2 Erforschung der Feuerbrandkrankheit unter besonderer Beriicksichtigung seiner Be-
kampfung - Studies on fireblight disaease with special regard to its control (Zeller, W.) 

Das Versuchspraparat CGA 78 039 der Fa. CIBA GEIGY, for das inzwischen das Zulas
sungsverfahren beantragt ist, ergab sowohl bei protektivem als auch kurativem Einsatz in 
Bhitespritzungen an ki.instlich infizierten Cotoneaster-Pflanzen der Art C salicifolius 
fioccosus einen sehr guten Bekiimpfungserfolg mit z. T. mehr als 90 %igem Wirkungsgrad. 
Im Vergleich dazu getestete neuartige Kupferverbindungen mit stark herabgesetzter Auf
wandkonzentration ergaben ebenfalls eine gute Wirkung, die jedoch auf etwa 70 % be
grenzt war. Die Arbeiten werden weitergefohrt. 

5.3 Untersuchungen zur Epidemiologie des Feuerbrandes unter besonderer Beriicksichti
gung der Physiologie - Studies on the epidemiology of fireblight with special regard 
to its physiology (Zeller, W., Brulez, W., in Zusammenarbeit mit Sanftleben, H., vom 
Bund Deutscher Baumschulen, Pinneberg) 

Fi.ir die in dreijiihrigen epidemiologischen Untersuchungen entwickelte Prognosemethode 
for den Feuerbrand wurde inzwischen ein EDV-Verfahren entwickelt und in dieser Vege
tationsperiode im Baumschulgebiet von Pinneberg mit Erfolg eingesetzt. An den vom 
Computer errechneten Inkubationsperioden wurden der Praxis Spritzungen mit Kupfer
priiparaten empfohlen. 

5.4 Untersuchungen zur Diagnose der bakteriellen Ringfaule (Corynebacterium sepedo
nicum) - Diagnostic studies of bacterial ring rot (Corynebacterium sepedonicum) 
(Zeller, W.) 

Aufgrund der EG-Richtlinie sowie der nationalen Verordnung zur Bekampfung der bak
teriellen Ringfaule vom 6. 7. 1981 wird den Mitgliedslandern zur Auflage gemacht, sy
stematische Erhebungen an Kartoffelknollen vorzunehmen. Dabei soll nach einer inner
halb der EG abgesprochenen Testmethode vorgegangen werden, die folgende Schritte 
vorsieht: Isolation i.iber Nahrboden, Gram-Farbung, Immunofluoreszenztest (IF-Test), 
Pathogenitatstest an Auberginen (egg plant-test). An stark bis latent mit Ringfaule infi
zierten Knollen aus den USA konnte die Methode mit Erfolg i.iberpri.ift werden. Dabei 
zeigte das Immunofluoreszenz-Verfahren aufgrund der hohen Empfindlichkeit das beste 
Ergebnis. Die Arbeiten werden weitergefohrt. 

lnstit ut fiir Pflanzenschutz im Gemiisebau in Hiirth-Fischenich 

In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Pflanzenschutzdienst wurden die Bemi.ihungen 
zur Ausweisung von Zulassungen for die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln in Klei
nen Kulturen (,,Liickenindikationen") fortgesetzt. Pri.ifungen zur biologischen Wirksam
keit befaBten sich vornehmlich mit Pilzkrankheiten an Porree und der Samtfleckenkrank
heit an Tomaten. Das Institut beteiligte sich am Ri.ickstandsprogramm der Biologischen 
Bundesanstalt. - Unter den ,,neuen" Gemi.isearten zeigten Pak choi (Brassica campestris 
var. chinensis) und andere verwandte Blattgemi.isearten ostasiatischer Herkunft ein dem 
Chinakohl vergleichbares Spektrum an Schadorganismenbefall. - In Zusammenarbeit mit 
dem Institut fiir Viruskrankheiten der Pflanzen wurden Untersuchungen zum Auftreten 
von Virosen an Rettich und Zucchini aufgenommen. - Polycarbonat-Gelbtafeln mit In
sektenleimschicht waren bei der Erfassung des Mohrenfliegenfluges Gelbschalen deutlich 
i.iberlegen. 
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Unter den Besonderheiten beim Auftreten von Schadorganismen ist ein Befall von lndu
strie-KohJrabi <lurch Phonw lingam zu erwahnen. Mehrere Bestande wurden geschadigt. 
Auf einer Flache betrug der Ausfall 40 %. 

Der Dienststellenleiter war im Rahmen des lnternationalen Gartenbaukongresses Ham
burg 1982 fiir den Bereich Pflanzenschutz im Programmkomitee tatig. 

1. Untersuchungen zur Verbreitung des Erregers der Kohlhemie (P/asmodiophora bras
sicae) und seiner Pathotypen sowie zur Anf:illigkeit der Wirtspflanzen - Studies on
the distribution of the clubroot causing fungus (P/asmodiophora brassicae) and its patho
types and on the susceptibility of host species (Mattusch, P .)

Kohlhernieerregerisolate von Herbstriibenstandorten erwiesen sich auf der Basis ihrer 
Reaktion gegeniiber dem European Clubroot Differential Set (ECD) als deutlich aggres
siver als Isolate von Kohlstandorten. So wurden im Oldenburger Raum die Pathotypen 
ECD 23/31/31 sowie ECD 21/31/28 (Befallsschwellenwert = cut-off point: 25 % befalle
ner Pflanzen) gefunden, wohingegen Kohlisolate tiberwiegend die Pathotypenkonstella
tion ECD 16/02 aufweisen. 
Die Futterrapssorte 'Nevin' erwies sich auf einigen Standorten im bayerischen Raum als 
resistent. Derzeit wird versucht, die Pathotypen an diesen Standorten zu bestimmen, um 
die Ursache fiir dieses einheitliche Verhalten von 'Nevin' zu ermitteln. 

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

Der niederschlagsarme Witterungsverlauf wahrend der diesjahrigen Vegetationsperiode 
war die Ursache fiir das zahlenmafiig deutlich reduzierte Apothecienaufkommen bei 
Sclerotinia sclerotiorum. Dennoch konnte emeut die gute Wirkung von Kalkstickstoff 
(100 kg N/ha, vor der Saat eingearbeitet) zur Ausschaltung der Apothecien (Fruchtkor
per, hauptsachliche Infektionsquelle) bestatigt werden .. Die Nachsaatbehandlung mit 
100 kg N/ha als Kalkstickstoff lag wirkungsmaBig gleich, verursachte jedoch eine, wenn 
auch nur geringe Auflaufverzogerung. 

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

In Zusammenarbeit mit Instituten aus den Niederlanden und aus der Bundesrepublik 
werden die Bemiihungen zur Erfassung von Pathotypen des Erregers des Falschen Mehltaus 
an Salat ( Bremia lactucae) fortgesetzt. Das verwendete Testsortiment soll erweitert wer
den, um eine Vergleichbarkeit mit den Versuchsergebnissen in GroBbritannien zu errei
chen. - Wurden Salatjungpflanzen in Erdtopfen mit Phosethyl-Al (Aliette 30 g/m2 in 21 
Wasser) angegossen, lag der Bremia-Befall zum Kulturende hoher als bei der Anwendung 
des gleichen Mittels im Spritzverfahren. Die Priifungen von Fungiziden zur Bekampfung 
Falscher Mehltaupilze an Brokkoli und Radies wurden fortgesetzt. 

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

Die Untersuchungen zur Populationsdynamik der verschiedenen Kohlschadlinge wurden 
anhand von wochentlichen Kontrollen in Dauerbeobachtungsparzellen sowie mit Hilfe 
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von Licht- und Pheromonfallen weitergeftihrt. Als Hauptschadlinge fiir den Koln-Bonner 
Raum wurden die folgenden fiinf Arten ermittelt: Kohleule (Mamestra brassicae), Kohl
motte ( Plutella xylostella), Kleiner Kohlwei:Bling ( Pieris rapae), Mehlige Kohlblattlaus 
( Brevicoryne brassicae) und Kohlmottenschildlaus ( Aleyrodes proletella}. 

Fiir diese Schadlinge wurden Bekampfungsschwellenwerte erstellt und vergleichend an ei
ner anfalligen Wirsingsorte und einer wenig empfindlichen Rotkohlsorte gepriift. Dabei 
lie£ sich gegeniiber einer routinema:Bigen Insektizidanwendung (Spritzungen im Abstand 
von 14 Tagen) die Zahl der Behandlungen gegen bei:Bende Insekten bei beiden Kohlarten 
um je eine reduzieren. Bei der Bekiimpfung der saugenden Schadlinge konnte die Zahl 
der Anwendungen bei Wirsing um eine und bei Rotkohl um drei vermindert werden. 

5. Untersuchungen zur Wirksamkeit verrninderter Insektizidaufwandmengen im Kohlan
bau - Investigations on the effect of reduced dosages of insecticides in cabbage crops
(Behrens, Th. und Hommes, M.)

In Freilandversuchen wurde die Wirksamkeit einiger in der Praxis haufig eingesetzter, breit 
wirksamer lnsektizide bei verminderten Aufwandmengen gepriift. Dabei zeigte sich, da:B 
bei einigen Mitteln eine Verringerung der zugelassenen Aufwandmenge um 50 % mbglich 
war, ohne da:B sich die Wirksamkeit der Praparate wesentlich verschlechterte. Bei einzel
nen lnsektiziden aus der Gruppe der Pyrethroide und Carbamate mit schwacher Blattlaus
wirkung gab es Anzeichen dafiir, da:B ihr regelma:Biger Einsatz die Populationsentwick
lung der Mehligen Kohlblattlaus ( Brevicoryne brassicae) begiinstigte. 
Neu aufgenommen wurden Versuche zur Bewertung unterschiedlicher lnsektiziddosie
rungen auf im Kohlanbau wichtige Nutzarthropoden. Vomehmliche Versuchsobjekte 
sind Diaeretiella rapae und Aphidoletes aphidomyza. 

6. Priifung von Sorten verschiedener Gemiisearten auf Resistenz gegeniiber Krankheitser
regem und Schiidlingen - Testing of cultivars of various vegetable crops for resistance
to pathogenic organisms and pests (Criiger, G., Hommes, M. und Mattusch, P.)

Zur Anfalligkeit gegeni.iber Echtem Mehltau wurden in Amtshilfe fiir das Bundessorten
amt Priifungen durchgefiihrt. Zurn Erbsenmehltau konnte aufgezeigt werden, da:B die 
Resistenz der Sorte 'Ofi' auf deren Elter 'Erygel' zuri.ickgefiihrt werden kann, die sich 
ebenfalls als resistent erwies. - Bei der Priifung von 24 Einlegegurkensorten gegen Echten 
Mehltau blieben die Sorten 'Carnito', 'Colet', 'Dew', 'Maibel' ohne Befall. - Die Schwarz
wurzelsorte 'Keukenfee' zeigte deutlich hbhere Toleranz gegen Echten Mehltau als die 
Vergleichssorten 'Einjahrige' und 'Hoffmanns schwarze Pfahl'. 
Wiederholte Meldungen aus dem Koln-Bonner Raum i.iber Schiiden an Rettich durch den 
bodenbiirtigen Pilz Verticillium dahliae, die sich in einer grau-braunen Verfarbung der 
Gefa:Be au:Bem, waren Anla:B, 24 Rettichsorten unter Freilandbedingungen auf ihre An
falligkeit zu priifen. Keine der gepriiften Sorten blieb befallsfrei. Der von der Praxis ge
au:Berte Verdacht, Sorten japanischer Herkunft seien anfalliger gegen V. dahliae, lie£ sich 
insofern bestatigen, als der mittlere Befallswert fiir diese Sorten bei 85,2 % lag, wahrend 
die deutschen Sorten 61,4 % erreichten. - Die Untersuchungen zur unterschiedlichen 
Wirtspflanzeneignung von Wei:Bkohl-, Rotkohl- und Wirsingsorten gegeni.iber Schadlingen 
aus den Ordnungen Homoptera und Lepidoptera wurden fortgesetzt. Das Institut betei
ligte sich an einem internationalen Programm zur Bewertung der Anfalligkeit von Mi.ihren
sorten gegeniiber der Mi.ihrenfliege. 
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Institut fiir Pflanzenschutz im Obstbau in Dossenheim 

Fur Arbeitsgruppen der EPPO und for die EG wurden von den Wissenschaftlem des ln
stituts zahlreiche Stellungnahmen zu Quarantiinema£nahmen sowie for die Pflanzenbe
schau-Verordnung der Bundesrepublik abgegeben. Fur die Pflanzenbeschau wurden au£er
dem Anleitungen zum Erkennen von Krankheiten und Schadlingen ausgearbeitet. Mit 
Vertretern des schweizerischen Pflanzenschutzdienstes fand am 26. 2. 1982 im Institut 
eine Besprechung zur Feuerbrandprognose statt. Vom 11. bis 13. Mai 1982 veranstaltete 
das Institut folgende Arbeitstagungen: 1. ,,Arbeitsgemeinschaft Muttergarten for virusge
testete Obstgeholze" mit 15 Teilnehmem; 2. ,,Fachreferenten for Pflanzenschutz im Obst
bau" mit 34 Teilnehmern in Grunberg/Hessen. Zur Erstellung von Richtlinien for eine 
Virustestung von Strauchbeerenobst, uber ein Forschungsvorhaben zur Bekampfung der 
Schermaus in Obstanlagen (BML) sowie uber ein Modellvorhaben ,,Integrierter Pflanzen
schutz im Obstbau" (BML) wurden vom Institut Arbeitsbesprechungen einberufen. 

Mit Vertretern des Pflanzenschutzdienstes und verschiedenen Berufsverbanden fanden 
Besprechungen statt iiber die Virustestung bei Obstgeholzen, die Versorgung von Baum
schulen und des Obstbaues mit virusgetestetem bzw. -freiem Vermehrungsmaterial und 
dessen Kennzeichnung sowie uber die Durchfiihrung der ,,Verordnung zur Bekampfung 
von Viru skrankheiten im Obstbau". 

1. Untersuchungen zur Verbesserung der Diagnose bei der Triebsucht des Apfels und
beim Bimenverfall - Investigations to improve the diagnosis of apple proliferation and
pear decline (Seemuller, E. und Schaper, Ulrike)

Von den beiden Krankheiten kann nur die Triebsucht anhand der Symptome sicher er
kannt werden, jedoch nur solange die Baume typische Veranderungen in Form van 
Hexenbesen oder vergr6£erten Nebenblattern aufweisen. Solche charakteristischen Symp
tome fehlen beim Bimenverfall. In diesem Fall mu£ die Krankheit durch den Nachweis 
der Erreger festgestellt werden. Das gleiche gilt auch, wenn bei triebsuchtkranken Baumen 
keine eindeutigen Symptome auftreten. Da der Nachweis der Erreger mit jeder der in 
Frage kommenden Methode schwierig ist, wurde untersucht, welche Pflanzenteile und 
welche Jahreszeit for die Diagnose am besten geeignet sind. Dabei wurde festgestellt, da£ 
Wurzelproben for die Diagnose aus verschiedenen Grunden wesentlich giinstiger sind als 
Proben van Spro£teilen. Zurn einen sind die Wurzeln das gauze Jahr uber gleichma£ig 
besiedelt, im Gegensatz zum Spro£, wo die Besiedlung starken jahreszeitlichen Schwan
kungen unterworfen ist. Zurn anderen sind in den Wurzeln die Erreger in allen kranken 
Baumen vorhanden, wahrend die Besiedlung des Sprosses in manchen Jahren unterbleibt 
oder nur unregelma£ig bzw: sehr schwach ist. Au£erdem ist die Populationsdichte in den 
. Wurzeln haufig hoher als im Spro£. Die Untersuchung van Spro£teilen ist nur dann sinn
voll, wenn aufgrund auftretender Rotlaubigkeit als unspezifischem Krankheitssymptom 
ein begrundeter Befallsverdacht besteht. Der Nachweis mu£te in solchen Fallen in den 
Monaten September bis November durchgefiihrt werden, da in dieser Zeit die Besied
lungsdichte am hochsten ist. Fur die Untersuchungen sind Stammproben besser geeignet 
als solche van einjahrigen Trieben. Diese sind wiederum meist gunstiger als Blattproben. 

2. Einfluili der Temperatur auf das Uberdauem der Erreger der Triebsucht des Apfels und
des Birnenverfalls - Influence of temperature on the persistence of MLO associated
with apple proliferation and pear decline (Seemuller, E., Schaper, Ulrike und Zimbel
mann, F.)

Vielfach wird die Meinung vertreten, da£ die Erreger der beiden Krankheiten kalteemp
findlich sind und deshalb den Winter in den oberirdischen Pflanzenteilen nicht uberdauem 
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konnen. In einigen Versuchen konnte jedoch nachgewiesen werden, daB es sich dabei um 
keinen direkten Effekt handelt. So konnte die Triebsucht nach einer liingeren Kaltepe
riode im Januar 1979, bei der Temperaturen bis -19

° 

C auftraten, von einem kranken 
Baum mit etwa 50 % der gepfropften Reiser iibertragen werden. In einem anderen Ver
such wurden kranke Apfel- und Birnbaume im November in einer Kaltekammer langsam 
auf -20

° 

C abgekiihlt. Die unmittelbar nach der Kaltebehandlung durchgeftihrten Uber
tragungsversuche <lurch Pfropfung waren mit beiden Obstarten erfolgreich. Demgegen
Uber scheint ein indirekter EinfluB der Uberwinterungstemperatur auf das Uberdauern der 
Erreger zu bestehen. Wahrend bei Freilandbaumen die Ubertragbarkeit bei der Pfropfung 
von SproBteilen im Laufe des Winters stark zurUckgeht und im Marz praktisch nicht mehr 
vorhanden ist, konnten nach einer Haltung der Versuchspflanzen in einem KUhlraum bei 
4 ° C in diesem Monat noch Obertragungsergebnisse von 15 bis 20 % erzielt werden. Wur
den die Pflanzen im Gewachshaus bei Temperaturen zwischen 13 und 24° C gehalten, lag 
die Obertragungsrate bei 40 bis 50 %. 

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

Der EinfluB einer latenten Infektion mit dem Gummiholzvirus auf die Entwicklung junger 
Apfelbaume wird seit mehreren Jahren in einem Versuch mit der Sorte 'Golden Delicious' 
auf den Unterlagen M 26 und MM 106 gepriift. Nach dem dritten Standjahr sind jetzt bei 
den Baumen mit Gummiholzinfektion der Stammumfang um etwa 10 % und das Kronen
volumen um 20 bis 30 % geringer als bei den gesunden, virusgetesteten Vergleichspflanzen. 
Die gleiche Minderung des Wachstums wurde auch bei Baumen festgestellt, die von unge· 
testetem Baumschulmaterial abstammten. In einem weiteren Versuch auf der schwach
wiichsigen Unterlage M 9 ergaben sich ahnliche Unterschiede zwischen getesteten und un
getesteten Baumen. Diese Ergebnisse sind auch im Zusammenhang mit der Verordnung 
zur Bekampfung von Viruskrankheiten im Obstbau von lnteresse, die unter anderem vor
schreibt, daB nur solche Kemobstjungpflanzen in den Handel gebracht werden diirfen, die 
von virusgetesteten Mutterpflanzen abstammen und frei sind von wirtschaftlich wichtigen 
Viren. Zu diesen gehort auch das Gummiholzvirus des Apfels. 

4. Untersuchungen von Steinobstviren - Studies on stone fruit viruses (Kunze, L.)

Die Symptome des Bandmosaiks der Pflaume (plum line pattern) konnen anscheinend 
durch verschiedene Viren hervorgerufen werden. Die Auswahl eines Indikators fiir den 
sicheren Nachweis eines latenten Befalls mit den Erregern dieser Virose ist daher schwie
rig. Die Reaktionsbreite von ftinf verschiedenen Testpflanzen wurde daher in Parallelver
suchen mit mehreren HerkUnften des Bandmosaiks erprobt. Hierbei wurden in den Jahren 
1978 bis 1981 iiber 250 Pflanzen inokuliert. Als bester lndikator erwies sich die 'Ersinger 
Zwetsche'. Etwas geringer war die Reaktionsfahigkeit und die Symptomstarke beim My
robalan-Samling, der bisher als Testpflanze for das Bandmosaik verwendet wurde. Die 
amerikanische Testsorte 'Shiro plum' sprach dagegen nur auf eine der untersuchten 
KrankheitsherkUnfte regelmaBig an und ist deshalb fiir den Nachweis der Virose bei uns 
nicht geeignet. Ahnliches gilt ftir den Pfirsichsamling, der aber latente Infektionen mit 
dem Chlorotischen Blattfleckenvirus ( chlorotic leaf spot virus) sehr gut anzeigte. Die 
Versuchsergebnisse stehen im Einklang mit Resultaten, die in der Schweiz bei ahnlichen 
Versuchen erzielt wurden. In Zukunft sollte daher bei der Virustestung die 'Ersinger 
Zwetsche' als lndikator for das Pflaumenbandmosaik verwendet werden. 
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5. Untersuchungen tiber die Scharkakrankheit bei Pflaume und Pfirsich - Investigations
on the sharka disease of plum and peach (Krczal, H. und Kunze, L.)

Das Scharkavirus verursacht vor allem bei Spatzwetschen hohe Ernteverluste. In Gewachs
hausversuchen wurde festgestellt, d� es seine Blattlausi.ibertragbarkeit verlieren kann. Es 
wird deshalb untersucht, ob dieses for die Epidemiologie der Krankheit wichtige Phano
men auch in Obstanlagen auftritt. In Fortsetzung der friiheren Versuche wurden zwei aus 
Franken stammende Herki.infte gepri.ift. Sie konnten mit Hilfe der Pfirsichblattlaus(Myzus 
persicae) von Steinobst zu Steinobst, aber nicht zu Nicotiana clevelandii i.ibertragen wer
den. Dieser mit den Ergebnissen des Vorjahres i.ibereinstimmende Befund sti.itzt unsere 
Ansicht, dall, krautige Pflanzen bei der Ausbreitung der Scharka keine wesentliche Rolle 
spielen. Er zeigt aber auch, d� in unseren Zwetschenanlagen ein Verlust der Blattlaus
i.ibertragbarkeit nicht erfolgte und daher in alien Anbaugebieten die Vektoren bekampft 
werden mi.issen, um eine Ausbreitung der Scharka zu verhindern. 

6. Untersuchungen zur Biologie der Erdbeerblattlaus (Chaetosiphon fragaefolii), dem
wichtigsten tlbertriiger von Erdbeerviren - Investigations into the biology of the
strawberry aphid (Chaetosiphon fragaefolii), the most important vector of strawberry
viruses (Krczal, H.)

Die Blattrandvergilbung ( strawberry yellow edge) und die Krauselkrankheit ( strawberry 
crinkle) wurden 1974 mit Pflanzgut in die Bundesrepublik Deutschland eingeschleppt. 
Obwohl diese beiden gefahrlichen Virosen durch die Erdbeerblattlaus i.ibertragen werden, 
hat sich seitdem nur die Blattrandvergilbung i.iber den urspri.inglichen Befallsherd ausge
breitet. Da das Virus der Krauselkrankheit eine sehr lange Celationszeit im tlbertrager hat, 
wurde untersucht, ob durch sie die nati.irliche Ausbreitung negativ beeinflufl,t wird. Die 
Versuche ergaben, d� die Lebensdauer der Erdbeerblattlaus im Verhaltnis zur Celations
zeit kurz ist. Die Mehrzahl der Tiere stirbt ab, bevor sie infektionsttichtig wird. Unter den 
bei uns herrschenden Verhaltnissen ist die Gefahr for die Ausbreitung der Krauselkrank
heit <lurch latent infiziertes Pflanzgut offenbar gri::illier als durch die Erdbeerblattlaus. Zur 
Vermeidung von empfindlichen Ernteverlusten mull, daher sowohl beim Import als auch 
bei der Anzucht von Jungpflanzen auf deren Virusfreiheit besonders geachtet werden. 

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

In der Bundesrepublik Deutschland treten in den Himbeeranlagen verbreitet Viruskrank
heiten auf. Eine der Hauptursachen hierftir ist die Einschleppung der Viren <lurch Blatt
lause aus wildwachsenden infizierten Bestanden. Es wird deshalb untersucht, ob es im 
Rahmen eines integrierten Pflanzenschutzes mi::iglich ist, die Anlagen mit Hilfe von virus
bzw. blattlausresistenten Sorten gesund zu erhalten. Da im Ausland bereits Neuztichtun
gen mit Resistenzeigenschaften zur Verftigung stehen, wurde dieses Material beschafft, 
unter insektensicheren Bedingungen vermehrt und danach im Vergleich zu herki::immli
chen Sorten aufgepflanzt. In der zweiten Vegetationsperiode ohne Insektizidbehandlung 
wurde bei der Sorte ,Skeena', die in Nordamerika gegen Amphorophora agathonica resi
stent ist, ein schwacher Befall <lurch die GroBe Himbeerblattlaus ( A. idaei) festgestellt.. 
Dieser Befund weist darauf hin, dall, auslandische Erfahrungen nicht ohne eine tlberpri.i
fung auf unsere Verhaltnisse tibertragen werden ki::innen. Bei den Vergleichssorten wies die 
Sorte ,Schi::inemann' den starksten Besatz durch die GroBe Himbeerblattlaus auf. Ob eini
ge der bei dieser Sorte beobachteten verdachtigen Erscheinungen viri::iser Natur sind, muB 
noch <lurch einen Test tiberprtift werden. 
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8. Versuche zur Beklimpfung der Kragenfaule des Apfels - Experiments to control the
collar rot of apple (Schmidle, A. und Leoni-Ebeling, Monica)

Die Kragenfaule des Apfels, die durch Phytophthora cactorum verursacht wird, kann in 
nassen Jahren zu erheblichen Baumausfallen fiihren. Praktikable chemische Bekamp
fungsverfahren fehlen. Deshalb werden Bekampfungsversuche mit phycomycetenwirksa
men Mitteln an getopften zweijahrigen Apfelbaumchen (Berlepsch/M 9) durchgefiihrt. 
Aluminiumfosetyl (Aliette) zeigte nach vorbeugender Behandlung sowohl bei einmaliger 
Spritzung (0.5 %, 300 ml/Baum) als auch im Streichverfahren (10 %, 10 ml/Stamm) eine 
signifikante Hemmung des Erregerwachstums in der Rinde im Vergleich zur Kontrolle. 
Denselben Effekt hatte Metalaxyl (Ridomil 25 % a. S.) im GieBverfahren (OJ %, 500 ml/ 
Baum), wahrend Aluminiumfosetyl wirkungslos war. 

9. Die Moniltz-Krankheit des Kem- und Steinobstes - Investigations on the Monilia-

disease of pome and stone fruits (Weiske-Benner, Annelie und Schmidle, A.)

Die Monilia-Krankheit verursacht in nassen Jahren starke Bliiten- und Zweigschaden 
bei wirtschaftlich wichtigen Apfel- und Sauerkirschsorten. Ober die Infektionsbedin
gungen bei niederen Temperaturen, die fiir einen Wamdienst von Bedeutung sind, fehlen 
grundlegende Daten. Die Untersuchungen zeigten, daB Infektionen auch zwischen 10

° 

und 0
° 

C moglich sind, wenn einige Tage spater hohere Temperaturen folgen. Die hierbei 
verursachten Schaden unterscheiden sich nach 30 Tagen nicht von den Infektionen, die 
bei hoheren Ternperaturen erfolgen. Begrenzender Faktor fiir die Bliiteninfektion ist die 
Luftfeuchtigkeit; 48 Std. mit einer rF von 90 bis 100 % fiihren bei anfalligen Sorten zu 
einem vollen Infektionserfolg. Bei Sauerkirsche ist M. laxa virulenter als M. fructigena, 
bei Apfel verhalt es sich umgekehrt. Histologische Untersuchungen befallener Zweige 
zeigten, daB bei resistenten Sorten das Myzelwachstum in der Rinde ohne eine Bildung 
von Wundperiderm zum Stillstand kommt; der Pilz wird offenbar <lurch zellulare Akti
vitaten unterdriickt. Zur Ermittlung von Resistenzfaktoren wurde versucht, phenolische 
Substanzen gaschromatographisch in gesundem und krankem Rindengewebe zu ermitteln. 
Bei den gepriiften Apfelsorten konnten 12, bei Sauerkirschen 15 phenolische Substanzen 
identifiziert werden. Davon lieBen sich bei Apfel sieben, bei Sauerkirsche acht Phenole 
quantitativ bestimmen. Im infizierten Gewebe lag der Gehalt an den einzelnen phenoli
schen Komponenten meist niedriger, in nur mechanisch verletztem Gewebe dagegen meist 
hoher als in gesunder unverletzter Rinde. Bei Apfel unterschieden sich die anfalligen ge
geniiber den resistenten Sorten <lurch einen starken Abfall des Phlorizingehaltes im infi
zierten Gewebe. 

10. Abbau und chemische Struktur von Suberin - Enzymatic degradation and chemical
structure of suberin (Zimmermann, W. und Seemiiller, E.)

Suberin ist der wesentliche Bestandteil von Peridermen, denen eine gro:Be Bedeutung bei 
der Resistenz holziger Pflanzen gegen Krankheitsbefall zukommt. Friihere Versuche 
haben gezeigt, da:B verschiedene phytopathogene Pilze bei in vitro Inkubation mit Suberin 
esterhydrolysierende Enzyme bilden. Fusarium solani f. sp. pisi zeigte dabei die hochste 
Enzymaktivitat. Hohe Enzymaktivitaten lieBen sich auch nach Zugabe verschiedener ali
phatischer Monomere des Suberins zum Medium nachweisen, wohingegen bei Zugabe von 
Glucose eine Enzymbildung unterblieb. Aus Kulturfiltraten wurde eine Enzymfraktion 
partiell gereinigt, die eine hohe Aktivitat an dem Modellsubstrat Nitrophenylbutyrat be
sall,. Dieses Enzym ist al!em Anschein nach mit der von , !em gleichen Pilz gebildeten Cuti
nase identisch. Nach der Inkubation von Suberin mit lhe�..:m Enzym lie£en sich gaschro
matographisch Hydrolyseprodukte nachweisen und als aliphatische Suberinmonomere 
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identifizieren. Zur Gewinnung eines loslichen Suberinpriiparates und zu <lessen niiheren 
Charakterisierung wurden mit Hilfe von Methoden der Ligninisolierung aus verschiedenen 
Peridermpriiparaten mehrere Fraktionen gewonnen. Die Untersuchung mit kernresonanz
spektroskopischen Methoden zeigte die fiir Suberin charakteristischen langkettigen ali
phatischen Verbindungen. Ein Vorkommen ligninartiger Komponenten, das vielfach an
genommen wird, konnte jedoch ausgeschlossen werden. 

11. Mehrjahrige Untersuchungen zur Bekampfung des Apfelwicklers mit einem spezifi
schen Granulosevirus: Einflu6 auf den Zielorganismus und andere Schadarthropoden
- Long term experiments for control of codling moth with a specific granulosis
virus: Influence on the target and other pest arthropods (Dickier, E., in Zusammen
arbeit mit Huber, J., Institut fiir biologische Schadlingsbekampfung, Darmstadt)

In nunmehr neunjahrigen Freilandversuchen, die in einer ea. 0,5 ha groBen Apfelanlage 
auf dem Versuchsfeld in Dossenheim durchgefiihrt wurden, konnte rnit dem hochwirk
samen und spezifischen Granulosevirus (LpGV) der Befall <lurch den Apfelwickier unter 
der wirtschaftlichen Schadensschwelle gehalten werden. 1982 war gekennzeichnet durch 
einen hohen Befallsdruck mit 16,6 % Apfelwickierbefall in der Kontrollparzelle. Selbst 
unter diesen Bedingungen wurde mit dem LpGV ein Wirkungsgrad (% Reduktion) von 
87 % erzielt. 

Neben dieser guten Wirkung gegen den Zielorganismus zeigte das LpGV beachtliche Ne
benwirkungen gegen weitere Hauptschadlinge. So waren bei diesem Langzeit-Freiland
versuch, der unter praxisiiblichen Bedingungen durchgeftihrt wurde, infolge der niitzlings
schonenden Eigenschaften des LpGV BekiimpfungsmaBnahmen gegen die Blutlaus ( Eri
soma lanigernm) und die Rote Spinne ( Panonychus ulmi) nicht erforderlich. Dieser drei
fachen positiven Wirkung des selektiven LpGV steht eine deutliche Zunahme von Frucht
schaden durch Schalenwickier in LpGV behandelten Parzellen gegeniiber. lntegrierte Ver
fahren zur Bekampfung der Schalenwickier in Kombination rnit LpGV werden erarbeitet. 

12. Untersuchungen zur Bekampfung des Fmchtschalenwicklers (Adoxophyes orana)
mit einem spezifischen Kempolyedervirus (AoNPV) - Experiments for control of
Adoxophyes orana with a specific nuclear-polyhedrosis virus (AoNPV) (Dickier, E.,
in Zusammenarbeit mit Huber, J., Institut for biologische Schadlingsbekampfung,
Darmstadt und Peters, D., Department of Virology, Wageningen, Niederlande)

Die in Wageningen und Dossenheim parallel durchgefiihrten Untersuchungen bestatigten 
im wesentlichen die Ergebnisse der beiden Vorjahre. AoNPV zeigte im Biotest und in 
der Kiifigpriifung im Freiland eine gute Wirkung gegen Adoxophyes orana. Dennoch wur
den erhebliche Fruchtschaden <lurch Schalenwickler ermittelt, die wahrscheinlich Arten 
zuzuordnen sind, die von AoNPV nicht erfaBt werden .. Dies gilt in besonderem MaBe fiir 
die in Dossenheim dominante Art Pandemis heparana. Priifungen mit Praparaten mit 
einem breiteren Wirkungsspektrum gegen Schalenwickierarten, z. B. Juvenoide, wurden 
eingeleitet. 

13. Untersuchungen iiber Biologie, Populationsdynamik, Schaden und Bekiimpfung des
Schalenwicklers (Pandemis heparana) in Obstanlagen - Investigations on biology,
population dynamics, damage and control of the leaf roller species Pandemis hepa
rana in orchards (Hasselbach, W. und Dickier, E.)

Schalenwickier verursachen im Apfelanbau erhebliche Ertragsverluste. 1982 wurden des
halb Untersuchungen iiber die Art Pandemis heparana vorangetrieben. 
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Mit Hilfe von Sarankafigen konnte nachgewiesen werden, daB P. heparana ebenso wie 
Adoxophyes orana Schaden an Friichten verursacht. Ein Unterschied im Schadbild zwi
schen beiden Arten konnte nicht festgestellt werden. Absammlungen und nachfolgende 
Zucht sowie Untersuchungen im Freiland mit verschiedenen Methoden brachten Material 
zum Niitzlingskomplex. 

Wichtig diirfte die bevorzugte Parasitierung von P. heparana Larven <lurch die Brackwespe 
( Macrocentrus linearis) (Parasitierungsgrad bis 24 % ) und die teilweise Aufklarung des 
Parasit-Wirt Verhaltnisses sein. Auch die bisher nicht bekannte Dezimierung der P. hepa
rana Eigelege <lurch eine Raubmilbe verdient Interesse. 

Durch Beobachtung des Eiablageverhaltens ergaben sich Hinweise, die auf eine Bevorzu
gung bestimmter Anbauformen <lurch P. heparana hindeuten. Neben der Fortsetzung der 
Untersuchungen sind for 1983 Bekampfungsversuche mit Hautungshemmern vorgesehen. 

14. EinfluB von Diingung und Bodenpflegema:Bnahmen auf den Krankheits- und Schiid
lingsbefall in einer Apfelanlage - Influence of fertilization and soil management on
the occurrence of diseases and pests in an apple orchard (Schmidle, A., Seemiiller,
E., Kunze, L., Dickier, E. und Krczal, H.)

AnschlieBend an friihere Untersuchungen wurde 1978 wiederum ein Versuch (0.8 ha) 
aufgebaut, in dem bei zwei Apfelsorten auf M 26 gepriift werden soll, welchen EinfluB 
eine unterschiedlich hohe organische oder mineralische Diingung (50 und 200 kg N iiber 
Stallmist bzw. Mehrnahrstoffdiinger) sowie die Dauerbegriinung des Bodens (Graseinsaat) 
oder seine Offenhaltung auf den Befall mit Krankheiten und Schadlingen bei nur gerin
gem Pflanzenschutzmitteleinsatz ausiibt. Diese Parzellen werden zusatzlich mit einer Par
zelle verglichen, die praxisiiblich gediingt (50 kg N iiber Mineraldiingung) und gespritzt 
wird (Praxisparzelle). Nachdem in der Anlaufphase der Pflanzenschutzmitteleinsatz ein
heitlich erfolgte und 1981 der gesamte Versuch siebenmal gegen Mehltau behandelt 
wurde, erhielt 1982 die Praxisparzelle 10 Mehltauspritzungen, die Parzellen mit unter
schiedlichen Diingergaben und Bodenbehandlung dagegen keine; jedoch erfolgte hier ein 
Mehltauschnitt im Winter 1981 /82 und Sommer 1982. Die zuletzt genannten Parzellen 
zeigten im Mehltaubefall keine signifikanten Unterschiede. Die Zahl der mehltaubefalle
nen Triebe lag aber doppelt so hoch wie in der gespritzten Parzelle, der Mehltaubefall der 
Blatter war sogar um ein Vielfaches hbher; die durchschnittliche Ernte pro Baum betrug 
nur 8,7 kg gegeniiber 28,3 kg in der Praxisparzelle. Diese Befunde zeigen, daB in Mehltau
lagen auf eine Bekampfung des Erregers nicht verzichtet werden kann. 

In der gesamten Anlage betrug der Triebsuchtbefall 1982 (5. Standjahr) bereits 3 %, ob
wohl ausschlieBlich getestete Jungbaume verwendet worden waren. Ob dieser Befall mit 
dem sehr geringen Insektizideinsatz zusammenhangt, muB noch geklart werden .. 

Institut ftir Pflanzenschutz im Weinbau in Bemkastel-Kues 

Als Grundlage for einen integrierten Rebschutz mit Blickrichtung auf die umweltscho
nende Produktion hygienisch einwandfreier, qualitativ hochwertiger Trauben und Weine, 
wurden die vieljahrigen meteorologischen, phanologischen, epidemiologischen und sym
ptomatologischen Beobachtungen, teils mit verbesserten Einrichtungen und neuen Ver
fahren, fortgefiihrt. Im einzelnen umfassen sie: Entwicklung der Reben sowie der Wein
bergsflora und -fauna unter besonderer Beriicksichtigung der Krankheitserreger und 
Schadlinge; Schadigungen der Reben <lurch Wettereinfliisse, Immissionen, Kulturfehler 
und Agrochemikalien; das Auftreten von Krankheiten <lurch Ernahrungsstbrungen, Viren, 
Mykoplasmen, Bakterien und Pilze; Schadigungen <lurch Schnecken, Milben, lnsekten und 
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Wirbeltiere. Untersuchungen zur umweltschonenden Beseitigung des lndustrie-Nebenpro
dukts ,,Griinsalz" durch Einsatz bei der Behandlung der Rebenchlorose; Schwermetall
gehalt in Pflanzen- und Weinbehandlungsmitteln. Untersuchungen iiber Antiviralfaktoren 
und Moglichkeiten der Resistenzinduktion; in vitro Kultur von Reben und gezielte Virus
iibertragung durch Nematoden for das Studium von Abwehrmechanismen (in Zusammen
arbeit mit dem lnstitut fiir Nematodenforschung, Munster); Feldbegehungen zur Auswahl 
von Zuchtstammen (in Zusammenarbeit mit der Zentralstelle fiir Klonenselektion, Trier). 
Taxonomie, Pathogenitat und Bekampfung der an Rebholz vorkommenden Pilze, Unter
suchungen mit dem Raster-Elektronenmikroskop iiber die Bildung von Appressorien und 
Penetrationshyphen bei pathogenen Pilzen und die Morphologie von Raubrnilben for 
taxonomische Zwecke. Amtliche Pri.ifung von Fungiziden, Insektiziden, Akariziden, Her
biziden und Mitteln zum chemischen Entblattern. Untersuchungen iiber die Reduktion 
des Aufwands von Rebschutzmitteln durch Zusatz von Phospholipiden zu den Spcttz
briihen. Untersuchungen iiber Gallmilben als Knospenschadlinge; biologische Bekampfung 
des Einbindigen Traubenwicklers mit Hilfe von Eiparasiten (in Zusammenarbeit mit dem 
Institut for biologische Schadlingsbekampfung, Darmstadt); optimale Terminierung des 
Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln. 

1. Untersuchungen zur Anreicherung von Schwermetallen in Weinbergsboden, die mit
Miillkliirschlammkompost (MKK) oder Kliirschlamm (KS) gediingt wurden - Investi
gations on the accumulation of heavy metals in vineyard soils, fertilized with garbage
sewage-sludge-compost or sewage sludge (Mohr, H. D., in Zusammenarbeit mit Buch
mann, I., Landes-Lehr- u. Versuchsanstalt for Landwirtschaft, Weinbau und Garten
bau, Bad Kreuznach)

Die 1983 in Kraft tretende Klarschlammverordnung sieht Richtwerte fiir den Schwerme
tallgehalt im Boden (300 ppm Zn, 100 ppm Cu, 100 ppm Pb, 3 ppm Cd, 100 ppm Cr, SO 
ppm Ni, 2 ppm Hg) vor, die bei der Diingung mit Klarschlamm nicht iiberschritten werden 
diirfen. Um eine Dbersicht iiber die derzeitige Schwermetallbelastung zu erhalten, wurden 
24 Weinbergsboden, die mit KS oder MKK gediingt worden waren, sowie 12 nicht mit 
Siedlungsabfallen gediingte Boden aus dem Raum Bad Kreuznach untersucht. Wie sich 
zeigte, wurde der Cu-Richtwert bereits bei 42 % der ungediingten Boden (0-20 cm Tiefe) 
iiberschritten. Hierfiir diirfte die friiher iibliche Anwendung Cu-haltiger Pflanzenschutz
mittel verantwortlich sein. Der Pb-Richtwert wurde in 17 % der ungediingten Boden iiber
schritten, wahrend der Zn-, Cd-, Cr-, Ni- und Hg-Gehalt unterhalb der Richtwerte blieb. 
In den mit Siedlungsabfallen gediingten Boden lag dagegen der Zn-Gehalt in 31 %, der Cu
Gehalt in 77 %, der Pb-Gehalt in 58 % und der Cr-Gehalt in 7 ,7 % der Falle iiber den ent
sprechenden Richtwerten, wahrend Cd, Ni und Hg darunter blieben. Ein erheblicher Pro
zentsatz der untersuchten Boden milil,te also nach Inkrafttreten der Klarschlammverord
nung von der weiteren Diingung mit Siedlungsabfallen ausgeschlossen werden. 

2. Wurzelwachstum in Schwermetall-kontaminierter Niihrlosung - Root growth in nu-
trient solution contaminated with heavy metals (Mohr, H. D.)

In einem Hydrokulturversuch wurde der EinfluB steigender Zusatze von Ag, As, Cd, Co, 
Cr (VI), Cu, Hg, Ni, Se, TI oder Zn zur Nahrl6sung auf das Wachstum von Weizenkeim
lingen untersucht. Dabei konnte festgestellt werden, daB das Langenwachstum der Wur
zeln, insbesondere der Seitenwurzeln, bei einem erheblich niedrigeren Schwermetallge
halt der Nahrlosung gehemmt wurde als das SproBwachstum. Bei folgenden Gehalten der 
Niihrlosung nahm das Langenwachstum der Seitenwurzeln gegeniiber der Kontrolle um 
mindestens 15 % ab: Ag (0,01 ppm)< Cu (0,05 ppm)< TI (0,1 ppm)< Cd (0,2 ppm) 

< Co, Ni, Se, Hg (1 ppm)< Cr (VI) (2 ppm)< As, Zn (5 ppm). 
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In normaler Nahrlosung begann die Verzweigung der Primarwurzel ea. 8 bis 10 cm hinter 
der Spitze. Mit steigendem Schwermetallgehalt der Nahrlosung verringerte sich dieser Ab
stand jedoch erheblich, so da£ Seitenwurzeln z. T. unmittelbar hinter der Wurzelspitze 
gebildet wurden. Die beschriebene Methode konnte eingesetzt werden, um die Wirkung 
von Schwermetallen im Substrat auf das Wurzelwachstum zu testen. 

3. Toxizifat von Chrom und seine Aufnahme in die Rebe bei unterschiedlicher Boden
reaktion - Toxicity of chrome and its uptake by grapevines grown in acid or alkaline
soils (Mohr, H. D.)

Ein Vergleich zwischen Cr (III) und Cr (VI), das verschiedenen Boden zugesetzt wurde, 
zeigte, daB Cr (VI) erheblich schwerere Schaden an den Reben hervorrief als Cr (III) und 
starker in die Blatter transportiert wurde. Die Schadigung durch Cr (VI) au£erte sich im 
Welken der Triebe, im Auftreten von Blattchlorosen und in einem reduzierten SproB
wachstum und nahm mit steigendem pH-Wert des Bodens erheblich zu. So wurden die 
Reben auf einem stark sauren Boden (pH 4,0) durch Zusatze von 50 bis 100 ppm Cr (VI), 
auf einem schwach basischen Boden (pH 7 ,7) dagegen schon durch 10 ppm Cr (VI) ge
schadigt. Cr (VI) wurde durch die organische Substanz des Bodens in kurzer Zeit zu Cr 
(III) reduziert. Schaden durch Cr (VI) im Weinbau, etwa nach Diingung mit Cr-haltigen
Siedlungsabfallen, konnen daher weitgehend ausgeschlossen werden.

4. Untersuchungen iiber Wachstums- und Ertragsstorungen an Reben auf stark sauren
Boden - Investigations of growth and yield disturbances of grapevines on strongly
acid soils ( Cartel, W.)

Auf sauren Boden (pH 3,5 bis 4,5), die arm an Calzium und Magnesium sind, erscheinen 
ab Friihsommer auf dem Rand alterer Rebblatter dunkelbraune, punktformige Flecke, die 
allmahlich in die Interkostalfelder vordringen und schlie£lich in Nekrosen iibergehen. Die 
Entwicklung der Trauben ist stark verzogert. Blatter, die solche ,,Saureschaden" aufwei
sen, sind arm an Ca, Mg und P, enthalten jedoch bis zu 5 OOO mg Mn je kg Trockensub
stanz statt 30 bis 50 mg, die man in gesunden Spreiten findet. Das Verhaltnis K : Mg liegt 
in Spreiten und Stielen meist weit iiber 10. Auf ahnlich sauren Boden, die aber sehr mag
nesiumreich sind und viel Mangan enthalten, kommt es gelegentlich zu starken Blattver
gilbungen, die sich in mancher Hinsicht von der durch Fe-Mangel verursachten Chlorose 
unterscheiden. Wichtigste Symptome sind Rotfarbung der Blatter an der Triebspitze 
(auch bei wei£en Rebsorten) und dunkelbraune bis schwarze Flecke unter der Epidermis 
auf den Blattspreiten, insbesondere entlang der Blattadem. Im fortgeschrittenen Stadium 
entstehen auch auf der Rinde sporadisch verteilt, pustelahnliche oder langgezogene dun
kelbraune Flecke. Es handelt sich hierbei um Mn-Ablagerungen. Die Trockensubstanz 
derart geschadigter Blatter enthalt bis zu 8 OOO ppm Mn. Wachstum und Ertrag erkrank
ter Reben sind beeintrachtigt. Durch Anheben des pH-Wertes z .. B. durch Kalkung, wird 
die Loslichkeit des Mn stark reduziert, die Chlorosen und die Ablagerungen im Deckge
webe klingen ab, Wachstum und Ertrag normalisieren sich. 

5. Untersuchungen iiber die Ausbreitung pfropfilbertragbarer Infekte in Reben - Investi-
gations of the spread of graft transmissible infections in grapevines (Stellmach, G.)

In Pfropfreben, denen zwischen Unterlage und Reis ein Nodium eingesetzt worden war, 
wurde die Ausbreitung von NEPO-Viren und der Blattrollkrankheit aus der Unterlage in 
das Reis hinein studiert. In einem Teil der Pfropfreben war das Nodium mit vein necrosis 
infiziert. Seit zwei Vegetationsperioden zeigen die Reissprosse·- empfindliche Indikato
ren auf NEPO-Viren - keine Reaktion, was eine Blockierung der Virusverfrachtung durch 
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das Nodium anzeigt. Weitere Beobachtungen und Priifungen sollen klaren, ob diese Fahig
keit gegebenenfalls als ,,induzierte Virusresistenz" gewertet werden kann. 

6. Erhebungen iiber den Gesundheitszustand ,,zertifizierten" Rebenpflanzgutes - Sta
tistical countings about the sanitary status of ,,certified" grapevine planting material
(Stellmach, G.)

Rebenpflanzgut wird in der Bundesrepublik Deutschland zertifiziert und damit verkehrs
fahig gemacht, ohne daB im Verlauf der Pflanzgutproduktion Virustests durchgefiihrt wer
den, was in anderen Llindern, z. B. Frankreich, zum Zwecke der Wertsteigerung des 
Pflanzgutes vorgeschrieben ist. Es wurden deshalb statistische Erhebungen iiber den Ge
sundheitszustand in der Bundesrepublik Deutschland zertifizierten Rebenpflanzgutes 
unter besonderer Beriicksichtigung der Reisigkrankheit durchgefiihrt. Von 40 Herkiinften 
zertifizierter Pfropfreben erwiesen sich 57 ,5 % als virusverseucht, der Verseuchungsgrad 
reichte von 5 bis 50 %. Demnach ist die Zertifizierung des Rebenpflanzgutes in Deutsch
land verbesserungsbediirftig. 

7. Untersuchungen iiber Hiiufigkeit und Ursachen von Riickgangs- und Absterbeerschei
nungen an Pfropfreben der Sorte ,Kerner' - Investigations of frequency and cause of
decline and dieback of grafted grapes in the cultivar ,Kerner' (Holz, B. und Stellmach,
G.)

In den Weinbaugebieten von Mosel, Nahe, Rhein, Neckar und der Pfalz wurden 3 5  mit 
Kemerreben bestockte Flachen auf ihren Gesundheitszustand iiberpriift. In 33 Parzellen 
konnten durch Holzrunzeligkeit bedingte plotzliche Absterbeerscheinungen nachgewie
sen werden. In den untersuchten Parzellen wiesen 2,9 bis 65 % der Rebstocke Sym
ptome der Holzrunzeligkeit auf. Davon waren 0,4 bis 21,4 % im Absterben begriffen, 0,2 
bis 7 ,1 % waren bereits tot. In einem Fall waren die Reben eines zweijahrigen Jungfeldes 
stark geschiidigt. Beim Bonitieren der Rebstocke ist stets auf Ausfalle zu achten, die 
durch den Frost des Winters 1978/79 verursacht worden sind. 

Mehrere kranke Rebstocke wurden unter der Veredelungsstelle abgeschnitten und im 
Gewachshaus in Container gepflanzt. In den meisten Fallen erholten sich die Reben; sie 
wuchsen weiter mit Adventivwurzeln (Tagwurzeln), die sich z. T. schon im Freiland an 
der Basis des Edelreises gebildet hatten. Der Neuaustrieb zeigte keine Krankheitssym
ptome. Serologische Tests an Blattern auf NEPO-Viren blieben ohne Befund. Das inzwi
schen ausgereifte einjahrige Holz ist zum Zweck der Differentialdiagnose zur Pfropfung 
mit Indikatoren auf Korkrindenkrankheit (corky bark) und Holzrunzeligkeit (stem 
pitting) vorgesehen. 

8. Untersuchungen iiber die Verteilung von Hefen auf der Oberfliiche reifender Beeren -
Investigations on the distribution of yeasts on the surface of ripening berries (Gartel,
W.)

In zunehmendem MaBe wird vor allem in den Weinbaugebieten Siidwestdeutschlands iiber 
das Vorkommen unerwiinschter Geruchs- und Geschmacksnuancen (sog. B6ckser) in 
Jungweinen geklagt. Sie werden meist auf den EinfluB der im Weinbau verwendeten or
ganischen Fungizide auf die Garungsorganismen zuriickgefiihrt. Hefen, die Erreger der 
alkoholischen Garung, gelangen beim Keltem von den Trauben, die sie schon friihzeitig 
im Freiland besiedeln, in den Most. Untersuchungen mit dem Raster-Elektronenmikroskop 
zeigten, daB sich die ersten Hefekolonien schon kurz nach dem Verbliihen auf den Frucht
knoten rings um die Narbe ansiedeln. Als Nahrsubstrat finden sie dort das zuckerreiche 
Narbensekret, das sich hiiufig iiber das Gewebe in der Umgebung der Narbe ergieBt. Spater 
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findet man Hefezellen vor allem in den verkorkten Rissen in der Beerenhaut, die sich in 
der nachsten Umgebung der Narben bilden (Abb. I). Im Herbst, wenn die Beerenhaut 
permeabel wird, so da:B geringe Mengen Traubenzucker aus dem Inneren nach au:Ben 
diffundieren, besiedeln die Hefen auch die glatte Oberflache der Beeren. Mit einem quan
titativen und qualitativen Einflu:B der im Weinbau gegen Peronospora und Botrytis ver
wendeten Fungizide auf die Hefeflora der Beeren ist stets zu rechnen. Er ist for Fungizide 
auf Phthalimid-Basis nachgewiesen. Die Priifung der Fungizide im Rahmen des Zulassungs
verfahrens auf Garbeeinflussung erscheint im Licht dieser Untersuchungsergebnisse als 
unerla:Blich. 

Abb. 1: Narben und Lentizellen auf Beeren als bevorzugte Orte flir die Entwicklung von Hefezellen. 

a) Reifende Rieslingbeeren mit zahlreichen Lentizellen. Normalerweise braun gefarbt, schwarzen sie 
sich gegen Herbst infolge einer starken Besiedlung mit RuBtaupilzen. Die ehemaligen Narben der 
Fruchtknoten fallen als groBere schwarze Punkte am Scheitel der Beere auf. 

b) Narbe, umgeben von kranzformig angeordneten Rissen in der Beerenhaut. Das freigelegte Gewebe 
ist verkorkt. Ahnliche Risse en tstehen auch an der Peripherie der Lentizellen. 

c) In dem zerkltifteten Relief eines Risses findet man zahlreiche z. T. sprossende, eiformige Hefe
zellen. 

d) Sprossende Hefezellen auf dem verkorkten Gewebe eines Risses in der Beerenhaut im Umfeld einer 
Lentizelle. 
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9. Untersuchungen iiber die Wirksamkeit von Resistenzinduktoren gegen Oidium an
Reben - Investigations of efficacy of inductors against powdery mildew (Balder, H.,
Universitat Hannover in Zusammenarbeit rnit Holz, B.)

Kulturfiltrate von Bacillus subtilis induzieren, wenn sie auf anfallige Pflanzenorgane auf
getragen werden, Resistenz gegen Infektionen durch den Echten Mehltau ( Uncinula ne

cator, Oidium). In einem Freilandversuch wurde die Wirkung des Induktors, der in sieben
und 14-tagigen Abstanden auf Reben gespritzt wurde, im Vergleich zu Bayleton-Spezial, 
einem gegen Mehltau hochwirksamen Mittel, gepriift. Die von der Universitat Hannover 
hergestellten Kulturfiltrate sind inzwischen in ihrer Pflanzenvertraglichkeit so verbessert 
warden, daf:i keine Beschadigung der Blatter zu befi.irchten ist. Im Vergleich wurde an den 
behandelten Reben bis Anfang August Resistenz gegen Oidium induziert: die Wirkungs
grade lagen nur wenig tiefer als bei Bayleton-Spezial. Einige Wochen vor der Lese setzte 
allerdings in den mit dem Induktor behandelten Parzellen starker Oidiumbefall, beson
ders an den Blattern, ein. Applikationen von Kulturfiltrat-Fungizidgernischen haben zu 
einer unbefriedigenden Wirkung der Resistenzinduktoren geftihrt. Mit einer vollen Wirk
samkeit des Kulturfiltrats ist nur dann zu rechnen, wenn es allein ausgebracht wird. Be
handlungen in sieben bis 10-tagigem Abstand fiihrten zu besseren Wirkungsgraden als in 
14 bis 16-tagigem Abstand. In den herkommlich rnit Bayleton-Spezial behandelten Par
zellen wurde mehr als in allen anderen Varianten geerntet. Der spate Befall hat das 
Reifen der Trauben verzogert. Samenbruch (Platzen der Beeren) trat nur selten auf. 

10. Beobachtungen iiber das Uberwintem von Oidium (Uncinula necator) - Observations
on the wintering of Oidium (Uncinula necator) (Pearson, R. C. in Zusammenarbeit
mit dem Institut for Viruskrankheiten der Pflanzen, Braunschweig)

Uber den Ort und die Form der Uberwinterung des Pilzes sind in der Literatur verschie
dene, voneinander abweichende Meinungen zu finden. Angesichts der praktischen Be
deutung des Problems wurden umfassende Untersuchungen an Knospen verschiedener 
Entwicklungsstadien durchgefi.ihrt. Mit Hilfe des Raster-Elektronenrnikroskops, des 
Fluoreszenzrnikroskops und der lmmunofluoreszenz konnte zweifelsfrei nachgewiesen 
werden, daf:i der Pilz als Hyphe auf der Innenseite der Knospenschuppen iiberwintert, wo 
er Appressorien und Haustorien bildet. Dies deutet darauf hin, daf:i der junge Trieb schon 
wahrend des Knospenschwellens infiziert wird. Wenn der Pilz sich in den ersten Wochen 
nach dem Austrieb ungestort entwickelt, breitet er sich sehr rasch aus, so daf:i er nur 
durch mehrfache Spritzungen einzudammen ist. Die Untersuchungen haben gezeigt, daf:i 
diese Gefahr rnit einer unmittelbar nach dem Austrieb einzusetzenden Bekampfung ge
bannt werden kann. Weitere Behandlungen werden dadurch entbehrlich. 

11. Untersuchungen iiber die abnehmende Wirksamkeit von Dicarboximid-Fungiziden
gegen Botrytis cinerea, dem Erreger der Traubenfiiule - Investigations on decreasing
efficacy of dicarboximide fungicides against Botrytis cinerea, the agent of gray mould
(Holz, B.)

Mehrjahrige Vergleiche der Wirkungsgrade von Botrytiziden aus der Gruppe der Dicar
boximide (DC) - Ronilan, Rovral, Sumisclex sowie mehrere Priifpraparate - mit Phthali
midpraparaten zeigten, da:B die hohen, in den J ahren 1977 /80 erzielten Wirkungsgrade 
(40,0 bis 87,5) auf 5,7 bis 42,3 in den Jahren 1981 und 1982 zuriickgegangen sind. Der 
Wirkungsgrad des Vergleichsmittels Ortho-Phaltan 50 lag 1980/81 zwischen -13,5 und 
38,3; 1982 stieg er auf 63 ,5 an und iibertraf darni t erstmals deutlich die Wirksamkeit der 
DC. Labortests kurz vor der Traubenlese mit Botrytiskulturen aus Freilandversuchen er
gaben, daf:i in den Teilstiicken, die mit DC-Praparaten behandelt warden waren, iiberwie-
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gend DC-resistente Stamme vorkamen, wahrend in den Vergleichsparzellen DC-sensible 
Sfamme vorherrschten. 

12. Populationsdynamik der Raubmilbe Typhlodromus pyri - EinfluE von Rebschutz
mitteln - Population dynamic of the predacious mite Typhlodromus pyri - side
effects of pesticides (Englert, W. D. und Kettner, Juliane)

Zweijahrige Untersuchungen ergaben for die Raubmilbe Typhlodromus pyri folgenden 
Populationsverlauf: Die meisten befruchteten Weibchen iiberwintern am Rebstamm. An
fang Mai wurden in Rebknospen Weibchen angetroffen, die dort auch schon die ersten 
Eier abgelegt hatten. Mit dem Entfalten der ersten Blatter werden diese von den Raubmil
ben besiedelt. Zwei deutliche Maxima der Ei- und Larvenauszahlung Ende Mai und Ende 
August lassen zwei Generationen van T. pyri pro Jahr erkennen. Nach einem Populations
maximum in der zweiten Septemberhalfte starben die Mannchen ab, die Weibchen wan
derten in die Winterquartiere. 

Die Raumilbenpopulationen konnen <lurch Rebschutzmittel vielfach geschadigt werden. 
So waren selbst nach neun bzw. zwolf Monaten nach einer Behandlung mit den syntheti
schen Pyrethroiden Ambush, Decis und Sumicidin 30 viel weniger Raubmilben auf den 
Blattem anzutreffen als auf Blattern aus unbehandelten Kontrollparzellen. Nach diesen 
und friiheren Untersuchungen sind die synthetischen Pyrethroide Ambush, Decis und 
Sumicidin 30 fiir raubmilbenschonende Spritzfolgen ungeeignet. Die Insektizide Orthen 
und Gusathion MS sowie das Akarizid Kelthane fiihrten vier Wochen nach der Anwen
dung zu einer Verminderung der Raubmilbenpopulation. Erste Versuche deuten darauf 
hin, daB dies auch nach Anwendung hoher Netzschwefelkonzentrationen eintritt. 

Im Labor wurden Raubmilben auf Objekttrager geklebt und in Insektizidbriihen verschie
dener Konzentrationen getaucht (slide-dip-test). Weibchen der Sommergeneration von 
T. pyri waren gegen Insektizide mit den Wirkstoffen Phosalon und Parathion weniger
empfindlich als Weibchen der Wintergeneration. Ein Milbenstamm aus Rebparzellen in
La Tour-de-Peilz/Schweiz war gegen Phosalon 2lmal, gegen Parathion 52mal empfind
licher als der aus Wolf/Mosel. Die Population von T. pyri aus Wolf/Mosel kann gegen die
in der Praxis eingesetzten Konzentrationen von Phosalon und Parathion, die um ein Viel
faches niedriger sind als die im Labor verwendeten, als resistent bezeichnet werden.

Ziel dieser Untersuchungen ist es, Auswirkungen von Rebschutzmitteln auf T. pyri zu 
erfassen, um raubmilbenschonende Spritzfolgen aufstellen zu konnen. In Weinbergen, in 
denen T. pyri vorkommt, hat deren Schonung zunachst eine Verminderung der Spinn
milben zur Folge; auf langere Sicht konnen dann Akarizideinsatze reduziert werden oder 
ganz unterbleiben. 

Institut fiir Pflanzenschutz im Zierpflanzenbau in Berlin-Dahlem 

Wie in den V orjahren wurden in betrachtlichem Umfang diagnostische Un tersuchungen 
als Amtshilfe fiir Pflanzenschutzamter vorgenommen. Am 8. und 9. Juni 1982 wurde in 
Veitshochheim die 8. Arbeitstagung der Fachreferenten for den Zierpflanzenbau durchge
fohrt. Am 8. September 1982 fand in Braunschweig eine vom Institut organisierte Be
sprechung iiber Fragen des Pflanzenschutzes in Baumschulen statt, an der Vertreter des 
Bundes deutscher Baumschulen, des Pflanzenschutzdienstes der Lander und der Biologi
schen Bundesanstalt teilnahmen. 
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1. Untersuchungen iiber die Atiologie von Zierpflanzenkrankheiten - Studies on the
causes of ornamental plant diseases, pests, and disorders

1.1 Untersuchungen iiber Blattflecken an Crassula - Studies on leaf spot on Crassula 

(Brielmaier, Ulrike) 

Aus brennfleckenartigen braunen Nekrosen an Blattern von Crassula hirtipes, C. little
woodii und C. karasana wurde Colletotrichum gloeosporioides isoliert. Der Pilz war in 
Infektionsversuchen pathogen an C. portulacea, C. conjuncta und C. perforata. Die Haupt
fruchtform ( Glomerella cingulata) konnte bisher nicht nachgewiesen werden, 

1.2 Untersuchungen iiber Welke- und Absterbeerscheinungen an Azaleen - Studies on 
wilt and dieback of azaleas (Brielmaier, Ulrike und Sauthoff, W.) 

Im Sommer 1982 traten in norddeutschen Gartnereien Welke- und Absterbeerscheinungen 
an Azaleen auf (vergl. Gb + Gw 1982, S. 1118). Aus eingesandtenPflanzen konntePhytoph
thora citricola isoliert werden. In friiheren Versuchen war es nicht gelungen, die Pathoge
nitat dieses Pilzes an Azaleen iiberzeugend nachzuweisen. DaP. citricola neuerdings haufi
ger aufzutreten scheint, werden Infektionsversuche unter verschiedenen Bedingungen 
durchgefohrt, um uber die Bedeutung des Pilzes for die Azaleenkultur Klarheit zu ge
winnen. 

l .3 Untersuchungen iiber die Rindenkrankheiten an Hochstammrosen - Studies on bark 
diseases of stem roses (Sauthoff, W., in Zusammenarbeit mit Nirenberg, Helgard, ln
stitut fi.ir Mikrobiologie, Berlin-Dahlem, Paetzholdt, M. und Schliesske, J ., Arnt for 
Land- und Wasserwirtschaft, Rellingen) 

Bei der Anzucht von Hochstammrosen mit Rosa canina 'Pfanders' als Unterlage kommt es 
in holsteinischen Baumschulen seit mehreren Jahren zu Ausfallen. Aus Rindennekrosen 
wurden fonf Pilze isoliert, die als Krankheitsursache in Betracht kommen, narnlich Clathri
dium, Phomopsis, Coniothyrium, Sphaceloma, Septoria. Eingehende Beobachtungen in 
der Praxis konnten bisher nicht klaren, wann die Infektionen stattfinden. Mehrfach wie
derholte Infektionsversuche fohrten zu unterschiedlichen Ergebnissen, die darauf hin
deuten, daB vier der genannten Pilze die Rosen nur zu bestimmten Zeiten des Jahres zu 
befallen vermogen. Weitere Versuche sind notwendig, um durch eine bessere Kenntnis 
der Zusammenhange zwischen Wachstumsrhythmus und Befall eine gezielte Bekampfung 
zu ermoglichen. 

2. EinfluB von Kulturbedingungen auf den Befall von Pelargonien durch Xanthomonas
pelargonii - Influence of growing conditions on geranium wilt caused by Xanthomonas
pelargonii (Sauthoff, W.)

Es wird an einem Verfahren zur Gewinnung gesunden Vermehrungsmaterials gearbeitet. 
In diesem Zusammenhang wurde der EinfluB von A thylengeneratoren auf die Anfallig
keit von Pelargonienstecklingen gegen Xanthomonas pelargonii untersucht. Die Stecklinge 
wurden nach der Inokulation fi.ir vier Stunden in Losungen von Cerone (0,005 %) oder 
Terpal (0,15 %) gestellt und anschlieBend gesteckt. Beide Praparate forderten die Bewur
zelung; ein deutlicher EinfluB auf die Befallshaufigkeit war wider Erwarten nicht fest
stellbar. 
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3. Untersuchungen iiber die Wirkung von Schachtelhalmbriihe auf Echten Mehltau
(Erysiphe polygoni) an Delphinium - Studies on the efficiency of horsetail extract to
powdery mildew (Erysiphe polygoni) on Delphinium (Brielmaier, Ulrike)

Die Schachtelhalmbrtihe wurde wochentlich angewandt, beginnend mit dem Auftreten 
der allerersten Mehltaufleckchen. Der Rittersporn wurde tropfnaB gespritzt; der Versuch 
dauerte sieben Wochen. An den behandelten Pflanzen nahm der Mehltaubefall ungefahr 
in gleichem MaBe zu wie an den Kontrollpflanzen·. Bereits zwei Wochen nach Versuchsbe
ginn waren praktisch alle in die Auswertung einbezogenen Blatter befallen. Bei der Er
mittlung des Blattbedeckungsgrades konnte kein signifikanter Unterschied zwischen Kon
trolle und mit Schachtelhalmbrtihe behandelten Pflanzen festgestellt werden. Ob die 
Schachtelhalmbrtihe bei noch frtiherer Anwendung besser wirksam ist, wird geprtift. 

4. Untersuchungen iiber die Biologie und die Bekampfung der Weillen Fliege (Trialeurodes
vaporariorum Westw.) - Studies-on the bionomics and control of greenhouse white fly
(Trialeurodes vaporariorum Westw.) (Kollner, V.)

Die WeiBe Fliege, einer der haufigsten Gewachshausschadlinge, ist schwer zu bekampfen, 
weil ihre Eilarven sich schon bald nach dem Schltipfen auf der Wirtspflanze festsetzen und 
mit einem Wachsbelag tiberziehen, der sie gegen Kontaktinsektizide schtitzt. Tiere im 4. 
Larvenstadium nehmen in der zweiten Halfte ihrer Entwicklung keine Nahrung mehr auf, 
so daB auch systemische Insektizide nicht wirken. In der Praxis sucht man diesen Schwie
rigkeiten durch haufige Spritzungen in sehr enger Folge z'u begegnen. Durch Untersuchun
gen tiber die Wirkung von Insektiziden auf die verschiedenen Entwicklungsstadien sollen 
eine gezielte Bekampfung der WeiBen Fliege ermoglicht und der Aufwand an chemischen 
Pflanzenschutzmitteln verringert werden. 
Zunachst wurde die Wirkung von insgesamt 20 Handelspraparaten auf O bis 48 Stunden 
alte Bier geprtift, die auf Poinsettien abgelegt waren. Dabei zeigte sich, daB die Bier sehr 
widerstandsfahig sind; eine ovizide Wirkung war nicht nachweisbar oder so gering, daB ihr 
keine praktische Bedeutung zukommt. Einige der geprtiften Praparate erzielten jedoch 
eine starke larvizide Wirkung. Dabei schnitt Decis (0,05 %) mit einem Wirkungsgrad von 
100 % am besten ab. 
Aufgrund dieses sehr guten Ergebnisses wurde die Wirkung von Decis auf altere Bier und 
Larven untersucht. Poinsettien, die mit O bis 48 Stunden alten Eiern belegt waren, wur
den 2, 4, 6, 8, 10 oder 12 Tage nach der letzten Eiablage behandelt, so daB die Ei- und 
Larvalentwicklung bis zu diesen Zeitpunkten fortschreiten konnten (Versuchstemperatur 
25° C). Bonitiert wurde sieben Tage nach der Behandlung. Dabei wurden niemals lebende 
Larven gefunden: Mit einer Decis-Spritzung werden (bei 25° C) alle Tiere einer Popula
tion, die jtinger als 14 Tage sind, abgetotet. Da die Entwicklungszeit vom Ei bis zur Imago 
bei 25° C dreieinhalb bis vier Wochen betragt, mtiBte es moglich sein, einen Befall mit 
zwei Spritzungen im Abstand von 14 Tagen zu tilgen. Um diese Annahme zu tiberprtifen, 
sind Versuche unter praxisnahen Bedingungen geplant. 

Institut fiir Pflanzenschutz im Forst in Hann. Miinden 

Neben den Forschungsaufgaben, die als Grundlage fiir den praktischen Pflanzenschutz zu 
verstehen sind, wurden zahlreiche Tatigkeiten ausgefiihrt, die sowohl der Offentlichkeit 
als auch den fachverwandten Dienststellen zugute kamen. Es handelte sich um Ausktinfte 
und Beratungen bei PflanzenschutzmaBnahmen im Forst und bei StraBen- und Parkbau
men, um Bestimmungen pilzlicher Krankheitserreger sowie um fortgefiihrte Arbeiten zur 
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Erstellung der Pflanzenbeschau-Richtlinien. Im Rahmen der Mittelpriifung wurde die 
Wirksamkeit von WundverschluBmitteln bei Baumen getestet. Als weitere Tatigkeiten, die 
auBerhalb des Forschungsbereiches liegen, konnen administrative Aufgaben und Funk
tionen in verschiedenen Priifausschiissen und internationalen Arbeitsgruppen, die Neubau
planung in Braunschweig sowie die fachliche Unterweisung auslandischer Wissenschaft
ler genannt werden. 

1. Stammfiiulen in Douglasienbestiinden - Butt rot in stands of douglas fir (Siepmann, R.)

1976/77 waren mit den haufigeren, iiber die Wurzeln eindringenden Stammfaulepilzen 
Infektionen an Douglasien durchgefiihrt worden: wiirfelformige Fichtenstamrnholzstiicke, 
in welche im Labor Sparassis crispa, Phaeolus schweinitzii und Calocera viscosa einge
wachsen waren, waren an kiinstlich geschaffenen Verletzungen an Douglasienwurzeln be
festigt worden. Die Auswertung 1982 ergab, daB in allen Fallen die Pilze in die Wurzeln 
eingewachsen waren. Das schnellste Eindringen war bei P. schweinitzii, das langsamste bei 
C viscosa zu finden. 

2. Untersuchungen tiber das Vorkommen verschiedener Hallimasch-Arten bzw. -Clone
in Coniferen- und Laubholzbestanden - Occurence of different species or respecting
clones in conifer and hardwood stands (Siepmann, R.)

Mit haploiden Testerstammen aus Finnland durchgeftihrte Paarungen ergaben fiir die 
diploiden Hallimasch-Isolierungen (welche 1979/1980 aus Hallimaschrhizomorphen aus 
sieben dicht beieinanderliegenden Bestanden abgeimpft worden waren) die Zugehorigkeit 
zu drei ,,biologischen" Arten. In einem Mischbestand (Fichte, Kiefer, Buche) kommen 
Armillaria ostoyae und A. bulbosa vor. A. ostoyae ist nach in England durchgefiihrten 
Untersuchungen stark pathogen. A. bulbosa ist nach Untersuchungen in England und 
Frankreich schwach pathogen. In einem I5jahrigen Erlen- und in einem lSjahrigen Fich· 
tenbestand kommt A. borealis (wahrscheinlich stark pathogen) zusammen mit A. bulbosa 
vor. Aus den iibrigen vier Bestanden wurde entweder A. borealis (Fichten, Ahorn, Misch
bestand) oder A. bulbosa (Buchen) isoliert. 
Die Untersuchungen iiber die Clonzugehorigkeit und die Infektionsversuche sind noch 
nicht abgeschlossen. 

3. Stammfaulen in Mischbestanden - Butt rot in mixed stands (Siepmann, R.)

Mit Untersuchungen, ob in Mischbestanden die Stammfaulen bei Fichten nicht so haufig 
sind wie in Fichten-Monokulturen, ist 1982 begonnen worden. 

4. Taxonomisch-morphologische Untersuchungen an einigen auf Kiefemnadeln vorkom
menden Phacidium-Arten - Taxonomical and morphological research in some pine
needle inhabiting species of Phacidium (Butin, H.)

Phacidium-Arten gehoren zu den Urhebern ernsthafter Nadelkrankheiten bei veischie
denen Kiefemarten. Uber das Auftreten des ,,WeiBen Schneeschimmels" (Phacidium 
infestans) wurden Erhebungen in verschiedenen Gebieten der Alpen durchgefiihrt. Das 
Vorkommen des Pilzes ist hier an eine winterliche Schneedecke gebunden. Bei dem kiirz
lich in Finnland aufgefundenen P. fennicum n. sp. scheint eine ahnliche okologische 
Korrelation zu den winterlichen Verhaltnissen zu bestehen, wobei auch hier der Pilz zu 
einem friihzeitigen Absterben der Nadeln fiihrt. Das im Flachland an Pinus sylvestris auf
tretende P. lacerum lebt dagegen ausschlieBlich saprophytisch auf bereits abgefallenen 
Nadeln. Zur besseren Charakterisierung und pathologischen Bewertung von P. fennicum 
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werden zur Zeit Untersuchungen iiber die physiologischen Eigenarten aller drei Arten so
wie Ermittlungen iiber ihre Pathogenitat angestellt. 

5. Leitfaden zum Bestimmen der wichtigsten Krankheiten der Wald- und Parkbiiume -
Textbook for determination of the most important tree diseases in forests and parks
(Butin, H.)

Zur Erleichterung forstpathologischer Untersuchungen sind insgesamt 115 Krankheiten 
bzw. Schaden der wichtigsten Wald- und Parkbaume in Wort und Bild zusammengestellt 
worden. Das Prinzip der Aufzeichnungen beruht auf der Beschreibung und zeichneri
schen Wiedergabe von Krankheitsbildem einschlief?ilich der Erreger, wobei die Aufteilung 
des Stoffes nach dem Ort des Auftretens der Krankheitssymptome vorgenommen worden 
ist. Auf?ierdem finden sich Hin�eise auf Vorbeugung und Bekampfung von Baumkrank
heiten. Der in Buchform vorliegende Leitfaden ist vor allem for Forstleute, Gartner und 
die im Pflanzenschutz Tatigen gedacht. 

6. Uber die Pathogenitat von Lophodermium sp. und Naemacyclus minor - On the
pathogenicity of Lophodermium sp. and Naemacyclus minor (Rack, K.)

Zur Kliirung der bisherigen Beobachtungen iiber das von der Witterung abhangige, unter
schiedliche Auftreten beider Nadelpilze wurden Laborversuche durchgefohrt. Nach den 
ersten Ergebnissen scheint Naemacyclus minor xerophytischer als Lophodermium sp. zu 
sein. Dadurch werden die Beobachtungen im Freiland verstandlich, daf?i nach trockenen 
Sommern Naemacyclus dominiert. 

7. Priifung ausgewahlter Ulmenarten auf ihre Resistenz gegeniiber Ceratocystis u/mi -
Tests of selected elm species on their resistance against Ceratocystis u/mi (Rack, K.)

Unter den in der Sammlung des Instituts vorhandenen 24 Ceratocystis ulmi-Stammen wur
den die elf jiingsten Herki.infte nach der Methode von Brasier in eine ,,aggressive" und eine 
,,nichtaggressive" Gruppe geteilt. In Vorversuchen mit abgeschnittenen Reisern erwies 
sichjedoch kein einziger Stamm als eindeutig pathogen. 

Fi.ir den Hauptversuch wurden deshalb frische Isolierungen und ein als hochpathogen 
deklarierter Stamm aus Holland benutzt: Von einer Baumschule zurVerfogung gestellte 
sechs Ulmensorten, die teils anfallig, teils resistent sein sollen, wurden Anfang Juli infi
ziert. Bis zum Zeitpunkt des Laubfalls waren jedoch keine eindeutigen Welkesymptome 
zu erkennen. Es bleibt abzuwarten, ob in der kommenden Vegetationsperiode entspre
chende Reaktionen auftreten. 

8. Friihfrostschiiden an Picea pungens-Knospen - Early frost damage of Picea pungens
(Rack, K.)

Der relativ starke Frost im November 1981 in Verbindung mit einem 45 %igen Ausfall der 
Endknospen bestiitigt erneut die Rolle des Fri.ihfrostes beim ,,Sitzenbleiben" der Knospen. 
Die histologischen Untersuchungen i.iber die Variabilitiit der Knospen-Phanologie wurden 
weitergefiihrt. Sie dienen dem Ziel, ein Kriterium for die Auswahl resistenter Herki.infte 
zu finden. 

9. Ubersetzung des ,,Atlas schiidlicher Forstinsekten" von V. Novak u. a. - Translation
of the ,,Atlas of harmful forest insects" from V. Novak et al. (Rack, K.)

Dieser in tschechisch und spater auch in englisch erschienene Band wird demnachst vor al
lem wegen seiner hervorragenden farbigen Abbildungen auch in deutscher Sprache heraus-
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gegeben. Der den insgesamt 115 Farbtafeln zugeordnete Text wurde korrigiert und auf 
den neuesten Stand gebracht. Dabei wurde eine allgemeinverstiindliche Form der Darstel
lung angestrebt, so da£ der Atlas nicht nur fiir Spezialisten, sondern auch fiir Forstleute, 
Naturkundelehrer und Studenten eine lnformationsquelle sowie eine brauchbare Hilfe 
bei der Bestimmung von Forstschadlingen ist. 

Institut fiir Unkrautforschung in Braunschweig 

Das lnstitut ist im Rahmen des Chemikaliengesetzes und der OECD zunehmend an der 
Entwicklung und Uberpriifung von Methoden und Richtlinien for die okotoxikologische 
Bewertung von Pflanzenbehandlungsmitteln und weiteren Chemikalien beteiligt. 
Seit dem l. 1. 1982 wird die Geschaftsfiihrung der European Weed Research Society von 
Th. Eggers wahrgenomrnen. 

1. Biologie und Okologie von Unkriiutem - Biology and ecology of weeds

1.1 Soziologisch-okologische Untersuchungen zum EinfluS des Herbizideinsatzes auf das 
Auftreten und den Riickgang von Ackerunkrautarten - Socio-ecological investigations 
on the influence of chemical weed control upon the occurence and decline of weed 
species (Wulff, Claudia) 

Zur Abschatzung der Bedeutung der chemischen Unkrautbekampfung for die Unkrautge
sellschaften der Getreideacker und zur Priifung der Moglichkeiten des Artenschutzes fiir 
in ihrem Bestand gefahrdete Ackerunkrauter werden im Raum Hannover/ Alfeld/Braun
schweig die frtiheren und die heutigen Ackerunkraut-Gesellschaften auf verschiedenen Bo
den festgestellt und ihre Auspragung auf Flachen mit und ohne Herbizideinsatz unter
sucht. Die gewonnenen Daten dienen als Grundlage einer Analyse tiber die Rolle der che
mischen Unkrautbekampfung fiir die Artenzusamrnensetzung im Vergleich zu anderen 
Standortfaktoren wie Dtingung, Bodenart und Konkurrenz der Kulturpflanze .. 
Die Unkrautbestande auf 50 Flachen sind pflanzensoziologisch vergleichend aufgenom
men, und ihre Entwicklung in den folgenden Jahren soll - teils auch unter Zuriicknahme 
der Diingung - verfolgt werden. Parallel dazu wird auch das Samenpotential der Standorte 
bestimmt. Soweit frtiher auftretende Arten auf den Flachen nicht mehr beobachtet 
werden, wird ihr Verhalten gegeniiber den heutigen Standortbedingungen nach einer 
Einsaat untersucht, wozu begleitende Gewachshaus-Untersuchungen zur Populationsdy
namik ausgewahlter Arten durchgeftihrt werden. 

2. Integrierte Unkrautbekampfung - Integrated weed control

2.1 Anwendung des Schadschwellenprinzips in der Praxis - Thresholds for weed control
in practice (Niemann, P.) 

Nachdem die Untersuchungen zum Schadschwellenprinzip bisher auf Parzellen mit einer 
maximalen GroBe von 1 200 m 2 durchgefiihrt worden sind, ist jetzt ein Obergang auf 
ganze Schlage und Betriebe erfolgt. Grundlage des Vorgehens bildet eine Inventarisierung 
des Unkrautbesatzes samtlicher Schlage durch eine Erfassung des Samenpotentials im 
Boden und des aktuellen Besatzes im Bestand. Die Befunde werden in einer erweiterten 
Schlagkartei dokumentiert. Im Vordergrund der Untersuchungen stehen monokotyle 
Arten (Acker-Fuchsschwanz und Windhalm). Ein weiteres Kennzeichen des Konzepts ist 
die Beschrankung der prophylaktischen Vorauflautbehandlungen auf Schlage oder Teil
flachen mit entsprechend hohem Samenpotential. Es besteht die Zielsetzung, durch einen 
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flexiblen Einsatz von indirekten und direkten Bekampfungsma6nahmen langfristig eine 
Stabilisierung des Unkrautbesatzes unterhalb der Schadschwelle zu erreichen. 
Die Ergebnisse des Jahres 1982 fielen aufgrund der Witterungsbedingungen (strenger 
Winter) und des hohen Sommergetreideanteils im Raum Braunschweig au6erordentlich 
positiv aus. So konnten die Behandlungen eines 250-ha-Betriebes gegen Acker-Fuchs
schwanz auf 45 % der Gesamtbetriebsflache gesenkt werden, gegeniiber nahezu 100 % 
in den Vorjahren. In Anbetracht der vergleichsweise hohen Bekampfungskosten fiir diese 
Art bedeutet dies eine spiirbare Verbesserung des wirtschaftlichen Betriebsergebnisses. 
Fiir die Ermittlung der langfristig anzustrebenden Behandlungsintensitat werden die Un
tersuchungen durch populationsdynamische Analysen fiir bestimmte Arten erganzt. 
Schwerpunkte bilden hierbei Arten, die sich in der Vergangenheit kritisch im Hinblick 
auf eine erhohte Folgeverunkrautung nach Anwendung des Schadschwellenprinzips er
wiesen haben. Neben den monokotylen Arten sind dies Ehrenpreis-Arten und Acker
Stiefmiitterchen. 

2.2 Populationsdynamik und Schadwirkung von Acker-Stiefmiitterchen (Viola arvensis 
M.) - Population and competition of field pansy (Viola arvensis M.) (Holzmann, A.) 

Aufgrund suboptimaler, chemischer und mechanischer Bekampfung sowie durch den ver
mehrten Anbau von Winterungen erreicht das als eher konkurrenzschwach einzustufende 
Acker-Stiefmiitterchen in Kulturpflanzenbestanden zunehmend hohere Besatzdichten. 
Ungeklart ist, wie sich eine Tolerierung hoherer Dichten auf die Ertragsbildung auswirkt 
und welche Konsequenzen dies fiir die Folgeverunkrautung haben kann. Es ist deshalb da
mit begonnen worden, fiir Fruchtfolgen an verschiedenen Standorten Daten zu erarbei
ten, um ein Populationsmodell des Acker-Stiefmiitterchens erstellen zu konnen. Ziel die
ser Arbeiten ist die Vorhersage sowohl eines kurz- als auch eines langfristigen Befalls un
ter verschiedcnen produktionstcchnischcn Bedingungen und die Ableitung von Bckamp
fungsstrategien, welche die Besatzdichten im Bereich der wirtschaftlichen Schadschwelle 
stabilisieren. 
In ersten Untersuchungen sind 1982 auf ausgewahlten Feldschlagen Daten zur Dichte und 
Verteilung lebensfahiger Samen innerhalb des Bearbeitungshorizonts, Auflauftiefe, Auf
laufdynamik und Auflaufrate des Acker-Stiefmiitterchens ermittelt worden. Gleichzeitig 
wurden die Massenentwicklung, die Mortalitatsrate und die Samenproduktion der aufge
laufenen Pflanzen wahrend der Vegetationsperiode quantitativ erfa6t. In erganzenden 
Modellversuchen zeigte sich, da6 die Samen am besten bei Wechseltemperatur (15/5" C) 
keimen. Die Massenentwicklung bei steigender Stickstoffdiingung war im Vergleich zu 
Vogel-Sternmiere (Stellaria media) gering. 

2.3 Bedeutung von einjahrigen Unkrautem fiir die Nahrstoffdynamik des Bodens - Im-
portance of annual weeds for the nutrient cycle of the soil (Niemann, P.) 

Unkrauter wie Kulturpflanzen entziehen dem Boden Nahrstoffe. Wenngleich die absolu
ten Entziige durch die Unkrauter vergleichsweise gering sind, so kann es doch oft zu ei
ner Konkurrenz kommen, da die Aufnahme von Hauptnahrstoffen durch die Konkurrenz
partner vielfach zeitlich zusammenfallt. 
Die in der Biomasse gebundenen Nahrstoffe gelangen nach der Unkrautbekampfung oder 
spatestens nach der Ernte in den Boden zuriick und gehen in den Nahrstoffkreislauf des 
Feldes ein. Die Untersuchungen sollen klaren, in welchem Umfang und wann innerhalb 
der Vegetationsperiode diese Nahrstoffe von Getreide wieder aufgenommen werden kon
nen und welche Bedeutung ihnen fiir die Nahrstoffbilanz des Bodens zukommt. Die ersten 
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Ergebnisse lassen erkennen, daB die Di.ingewirkung von abgestorbenen dikotylen Arten 
(Echte Kamille, Acker-Senf) frliher einsetzt als von monokotylen Arten (Acker-Fuchs
schwanz, Windhalm, Flug-Hafer). Durch die monokotylen Arten kommt es zunachst zu 
einer Hemmung des Getreideaufwuchses, vermutlich infolge einer N-Fixierung, die dann 
spater in eine Forderung umschlagt. 

2.4 Einsparung von Herbiziden durch Zusatz von Phospholipiden - Combining herbicides 
with Phospholipides for reducing dose rate (Maas, G.) 

In den letzten Jahren sind vor allem auf dem Geratesektor groBe Anstrengungen unter
nommen worden, durch neue Techniken (z. B. Rotationszerstauber) die Ausbringungs
mengen von Pflanzenschutzmitteln zu senken. Durch die Verwendung insbesondere von 
Phospholipiden bei der Formulierung von Pflanzenschutzmitteln sind auch diesem Sektor 
wieder neue Denkanst6Be gegeben worden. Phospholipide, die zur Verbesserung der 
Penetrations- und Resorptionseigenschaften von Arzneimitteln entwickelt wurden, sind 
Naturstoffe. Sie stellen aufgrund ihres molekularen Aufbaues ein Bindeglied zwischen 
waBrigen und nichtwaBrigen Phasen dar. Damit sind sie in der Lage, das Eindringen der 
Wirksubstanzen in waBriger Ll:isung durch die wachshaltigen Oberflachen der Pflanzen 
wesentlich zu verbessern. 

Zweijahrige Versuche auf verschiedenen Standorten haben gezeigt, dal:i durch Zusatz von 
Phospholipiden zur Spritzbrtihe - bei gleicher Wirkung - je nach Praparat 20 % bis 50 % 
Wirkstoff eingespart und/oder die Wirkungsbreite verbessert werden kann. Bei den ge
prtiften Praparaten handelte es sich um: Arelon, Blanchol, Dicuran 500 fli.issig, Dosanex, 
Fervin, Gesaprim 500 tli.issig, Goltix, Pyramin und Tribunil bei Anwendung im Nach
auflaufverfahren. Das Abbauverhalten eines Herbizidwirkstoffs in Pflanzen wurde unter
sucht und keine Beeinflussung durch Phospholipide festgestellt. Diese und weitere Unter
suchungen haben gezeigt, da:B auch in der Formulierungstechnik noch Moglichkeiten vor
handen sind, die Wirkstoffmengen von Pflanzenschutzmitteln je Hektar zu senken, sobald 
entsprechende Handelsprodukte zur Verfiigung stehen. 

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

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

Zur Erkennung der Schadwirkungen von Umweltchemikalien auf bodenbiologische I..ei
stungen wurden vorhandene Testmethoden (Dehydrogenaseaktivitat, C02 -Produktion, 
N-Umsetzung, Herbizidabbau und ein Phytotoxizitatstest mit Avena sativa) mit Methanol,
Harnstoff und Phenol auf ihre Eignung als Routineverfahren in Laborversuchen in einem
sorptionsschwachen lehmigen Sandboden tiberprtift.

Die Referenzchemikalien wurden in Anlehnung an das OECD Chemical Testing Programme 
(Range finding test) in Konzentrationen von 1 bis 1 OOO mg in je 1 kg Boden eingernischt, 
und zwar allein als auch in der Kombination mit der praxisi.iblichen Aufwandmenge von 
Aretit fltissig (Dinosebacetat). Jede Variante wurde rnit und ohne Pflanzen sowie mit und 
ohne Luzernemehl angesetzt. 
Die Dehydrogenaseaktivitat zeigte nach 14 Tagen, je nach Chemikalie und Konzentra
tion, fordernde (Methanol) oder hemmende (Phenol, Harnstoff) Einfli.isse, die z. T. auch 
nach zwei Monaten noch vorhanden waren. Die C02 -Produktion (Kurzzeitatmung) zeigte 
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unterschiedliche Ergebnisse; dies gilt auch for den N-Umsatz (NH4, N03 -N und Gesamt-N). 
Jedoch kam es bei alien gepri.iften Referenzchernikalien in den hohen Konzentrationen zu 
einem Anstieg von Ammonium-Stickstoff. 

Alle Chernikalien erwiesen sich als wenig phytotoxisch rnit ED5 0-Werten von ea. 300 
mg/kg Boden for Harnstoff und Phenol und > 1 OOO mg/kg for Methanol. 

Der Abbau von Dinosebacetat wurde durch die hohen Konzentrationen der Referenz
chemikalien (100 und 1 OOO mg/kg Boden = Unfallssituation) beeinfluBt. 

Durch den Pflanzenbewuchs wurden die bodenbiologischen Aktivitaten teilweise, durch 
die Zugabe von Luzernemehl immer beeinfluBt. Wenn in Versuchen nur - wie von eini
gen Autoren vorgeschlagen - mit Zusatz von Luzernemehl gearbeitet wird, konnten man
che Nebenwirkungen nicht erkannt werden. 

Fiir eine sichere Interpretation der gemessenen Nebenwirkungen sollten mehrere Metho
den herangezogen werden. 

3.2 Beeinflussung bodenbiologischer Aktivitaten durch Herbizide allein und durch Pflan
zenschutzmittel-Spritzfolgen in Zuckerriiben-Getreide-Fruchtfolgen - Influence of 
herbicides and pesticide sequences on biological activities in soil in sugarbeet-cereal 
crop rotations (Malkomes, H.-P., Pestemer, W. und Maas, G.) 

An drei Standorten rnit ahnlichen Boden- und Klimabedingungen wurden in fonfjahrigen 
Feldversuchen drei Getreide- und drei Zuckerriiben-Spritzfolgen in einer Fruchtfolge aus 
Zuckerriiben/Winterweizen/Wintergerste eingesetzt. Dabei wurden die Herbizide mit den 
Wirkstoffen Chlortoluron, Methabenzthiazuron, Dinosebacetat, Diallat, Cycloat, Chlori
dazon allein und in der jeweiligen Spritzfolge appliziert, um deren EinfluB auf boden
biologische Aktivifaten (Dehydrogenaseaktivitat, Strohabbau, Herbizidabbau) zu unter
suchen. 

Die Dehydrogenaseaktivitat wurde von einigen Herbiziden voriibergehend und nur von 
Dinosebacetat langer gehemmt, jedoch in den einzelnen Jahren in Abhangigkeit von 
Klima- und Standortbedingungen unterschiedlich stark. Beim Vergleich der Wirkungen 
der Herbizide rnit den zugehorigen Spritzfolgen laBt sich keine einheitliche Tendenz er
kennen. Zeitlich begrenzte Effekte der einzelnen Komponenten der Spritzfolge sind nur 
in Einzelfallen vorhanden, und zwar abhangig vom Anwendungszeitpunkt und Umwelt
bedingungen. 

Der Strohabbau wurde nur in einigen Versuchsgliedern in unterschiedlichen Jahren gering
ftigig stimuliert oder gehemmt, ohne daB eine einheitliche Tendenz zu erkennen ist. 

In alien Spritzfolgen wurde der Herbizidabbau durch andere eingesetzte Pflanzenschutz
mittel nicht signifikant verandert. 

In den Fallen, wo zwei Jahre hintereinander das gleiche Spritzprogramm an einem Stand
ort appliziert wurde, konnten keine Anhaltspunkte ftir eine kumulative Wirkung der Mit
tel auf bodenbiologische Parameter gefunden werden. Eine Korrelation zwischen Herbi
zidabbau und Dehydrogenaseaktivitat liegt nur teilweise vor. 

Auch bei den Spritzfolgen lieB sich in den Versuchsjahren keine Minderung der for die 
Bodenfruchtbarkeit wichtigen rnikrobiellen Leistungen erkennen. 

4. Herbizidriickstande - Herbicide residues

4.1 Prognose der Persistenz von Simazin und Atrazin in rumanischen Boden - Prediction
of persistence of simazine and atrazine in Romanian soils (Pestemer, W., in Zusam
menarbeit mit Radulescu, V., lnstitutul de Cercetari pentru Pedologie si Agrochimie, 
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Bukarest, Rumanien, und Walker, A., National Vegetable Research Station, Welles
boume, England) 

Im Rahmen einer deutsch-rumanischen Zusammenarbeit im Bereich der Agrarforschung 
wurden Labor- und Freilandversuche durchgefiihrt, die dazu dienen, eine Prognose des 
Abbauverhaltens mit Hilfe eines mathematischen Modells fiir verschiedene Standorte zu 
geben. 
Laborversuche, in denen der Abbau der Wirkstoffe unter verschiedenen Temperatur- und 
Feuchtigkeitsstufen im Boden simuliert wird, sowie Sorptionsstudien dienen neben den 
jeweiligen Klima- und Bodendaten als Basis for die Vorhersage. 

Es zeigte sich, daB die unter Freilandbedingungen ermittelten Zeiten fur eine 50%ige 
Konzentrationsabnahme, die bei den drei Standorten zwischen 66 bis 85 Tage for Simazin 
und 37 bis 55 Tage for Atrazin lagen, mit dem Simulationsmodell recht gut vorhersagbar 
waren. 

4.2 Prognose moglicher Folgekulturen bei Atrazin-Riickstiinden im Boden - Prediction 
of the effect of atrazine residues in soil on succeeding crops (Pestemer, W., in Zusam
menarbeit mit Stalder, L., Eidgenossische Forschungsanstalt fiir Obst-, Wein- und 
Gartenbau, Wadenswil, Schweiz, und Ghinea, L, Institutul de Cercetari pentru Cereale 
si Plante Technice, Fundulea, Rumanien) 

Bei der Anwendung von Atrazin vor allem im Maisanbau konnen Riickstiinde in Boden 
zu erheblichen Nachbauproblemen fiihren. Mit Hilfe analytisch errnittelter Verftlgbar
keitswerte von Atrazin in sechs Boden aus Braunschweig, der Schweiz und Rumanien und 
aus dem Reaktionsverhalten in Frage kommender Folgekulturen, die in Hydrokulturver
suchen bestimmt wurden, konnten Nachbauempfehlungen gegeben werden. 

lnsgesamt wurden 25 Kulturpflanzenarten bzw. -sorten iiberprtift, die von Feingemiise 
(z. B. Radieschen, Kopfsalat) Uber Konservengemiise (z. B. Buschbohnen, Erbsen, Rot
kohl) bis zu groBflachigen Ackerbaukulturpflanzen (z. B. Sonnenblumen, Lein, Kartof
feln, Winterweizen) reichten. 

Bei iiber 90 % aller Kombinationsmoglichkeiten von Standort, Dosierung und Kultur
pflanze wurden richtige Prognosen erstellt, wie die Dberprtifung der Labor- und Freiland
bedingungen zeigte. 

4.3 Verhalten von ausgewahlten Umweltchemikalien (Pflanzenschutzmittel) in Abfall
korpem, Boden und kiinstlichen Poren-Gnmdwassergerinnen - Behaviour of selected 
environmental pollutants (pesticides) in refuse materials, soils and in artificial porous 
water bearing formations (Herklotz, K. und Pestemer W., in Zusammenarbeit mit 
LeichtweiB-Institut der TU Braunschweig und Institut Fresenius, Taunusstein) 

Im Rahmen eines interdisziplinaren Forschungsvorhabens wurden an Miillkorpem unter
schiedlicher Deponietechnik (anaerob, aerob, hochverdichtet etc.) und Schadstoffbela
stung (Pestizide, Schwermetalle, Phenole, Cyanide) Studien zum Mobilitats- und Sorp
tionsverhalten van Simazin, Lindan und Dicrotophos durchgefuhrt. 

Sickerwasseranalysen an GroBlysimetern (6 m Hohe) ergaben in keinem Fall einen 
Durchtritt der untersuchten Pflanzenschutzmittel bis zur Miillkorperbasis. Bei Modell
lysimetern im LabormaBstab {l O cm Hohe ), die rnit hammermiihlengemahlenem Milllma
terial geftillt waren, konnten z. B. fiir Simazin bei anaerobem, hochverdichtetem Ausgangs
material nach 150 mm und bei verrottetem Ausgangsmaterial erst nach 250 mrrt simulier
tem Niederschlag etwa 1 % der Ausgangsmenge (350 µg/cm2 ) gefunden werden. Adsorp
tionsisothermen mit staubfein gemahlenen Miillproben aus verschiedenen Schichten der 
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Gro£1ysimeter (fiinf Jahre Betriebsdauer) ergaben K-Werte zwischen 6 und 30 µg/g ftir 
Simazin und 100 bis 150 µg/g flir Lindan; bei den Vergleichsboden lagen diese Werte 
zwischen 13 und 30 µg/g fiir Simazin und 50 bis 100 µg/g fiir Lindan in Abhangigkeit vom 
C

0rg.-Gehalt der Boden.

In einem ki.instlichen Poren-Grundwassergerinne (100 m Lange) wurde die Bewegung ver
schiedener zugegebener Schadstoffe und Organismen in Abhangigkeit von der FlieBge
schwindigkeit (0,65 m/ Tag) untersucht. So konnten z. B. nach 40 Tagen Laufzeit nach 
20 m 0, 1 mg/1 an Simazin und nur Spuren an Lindan nachgewiesen werden. 

4.4 Erarbeitung einer Mikroanalytik fur Serienbestimmungen von Herbizidriickstanden 
aus Bodenwasser - Development of a micro analysis technique for serial determina
tion of herbicide residues in soil water (Pestemer, W.) 

Bei einer Vielzahl von Untersuchungen, wie z. B. Sorptions- und Einwaschungsstudien 
oder dem Nachweis pflanzenverftigbarer Wirkstoffanteile nach Wasserextrak:tion aus Bo
den, mi.issen Herbizidanalysen aus einer waBrigen Phase in Serie durchgefohrt werden. 
1n Anlehnung an eine von GORBACH in der Methodensammlung zur Ri.ickstandsanalytik 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) beschriebenen miniaturisierten Arbeits
weise wurde ein fahrbarer Labortisch (65 x 110 cm) entwickelt, der mit alien ftir die 
Aufarbeitung von Wasserproben notwendigen Geraten versehen ist. 
Die Extrak:tion von gleichzeitig 10 Proben erfolgt innerhalb weniger Minuten mit Hilfe 
von Einmal-Trennsaulen in einem BAKER-10 Extraktionssystem unter Vakuum, das 
durch eine losungsmittelfeste Membranpumpe erzeugt wird. AnschlieBend wird mit nur 
0,5 bis 2 ml eines entsprechenden Losungsmittels der Wirkstoff von der Trennsaule direkt 
in Probeflaschchen (2 ml) eluiert und das Losungsmittel in einer beheizbaren Miniatur
Vakuumzentrifuge, die ein Fassungsvermogen von 20 Proben hat, zur Trockne eingeengt. 
Im gleichen GefaB wird der Ri.ickstand mit 0,5 bis 1 ml Losungsmittel aufgenommen und 
der gaschromatographischen Messung zugeftihrt. 
Durch die Anwendung dieser Mikroanalytik lassen sich raum- und losungsmittelsparend 
eine Vielzahl an Wasserproben mit geringem Zeitaufwand gut reproduzierbar analysieren. 

Institut fur Viruskrankheiten der Pflanzen in Braunschweig 

Fi.ir das Bundessortenamt wurden 84 Kartoffelzuchtstamme im Rahmen der Wertpri.ifung 
auf Resistenz gegeni.iber Blattroll-, Y- und A-Virus und 23 Proben von Zuchtstammen auf 
Freiheit von M- und S-Virus untersucht. Bei der Zuchtaufbaui.iberwachung wurden 199 
Herki.infte von Kartoffeloberstufen auf Virusbesatz gepri.ift. Fi.ir das Bundessortenamt 
wurden folgende Resistenzpri.ifungen durchgeftihrt: eine Tomatenneuzi.ichtung gegeni.iber 
Tabakmosaikvirus, sechs Salatneuzi.ichtungen gegeni.iber Gurken- und Salatmosaikvirus, 
sechs Gurkenneuzi.ichtungen gegeni.iber Gurkenmosaikvirus, vier Rettichneuzi.ichtungen 
gegen Wasserri.ibenmosaikvirus, 11 Zucchinineuzi.ichtungen gegen Gurkenmosaikvirus, 
30 Sorten von Gemi.iseerbsen und 220 Zuchtlinien der Ackerbohne gegeni.iber dem Boh
nengelbmosaikvirus. In Zusammenarbeit mit den Pflanzenschutzamtern wurden 10 Ge
mi.iseproben, 281 Gersten- und Weizenproben auf Virusbefall, 318 Proben auf Scharka
virusbefall und 140 Obstbaumproben auf Ringfleckenvirusbefall sowie 178 Orchideen-, 
82 Zuckerri.iben- und 42 Champignonproben untersucht. Zur Testung von Kartoffelviren 
mittels des Prazipitintests wurden 1 623 Portionen von Antiseren gegen die Kartoffel
viren Y, X, M und S abgegeben. Der Prazipitintest wird zunehmend durch ELISA ersetzt. 
Eine Anzahl aus- und inlandischer Virologen sowie interessierter Praktiker wurden auch 
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in diesem Berichtsjahr in die Technik der Anwendung des ELISA-Tests bei verschiedenen 
Kulturpflanzen in Kurzkursen eingewiesen. 

Mit dem Cocoa Research Institute (Ghana) wurde die Zusammenarbeit uber Kakaovirosen 
fortgesetzt und durch wissenschaftliche Beratung und Unterstutzung von Pflanzenschutz
projekten der Gesellschaft for Technische Zusammenarbeit (GTZ) und des International 
Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT, Hyderabad, lndien) wur
den gemeinsame Arbeiten iiber Virosen an tropischen Kulturen weitergeftihrt. 

1. Weiterentwicklung der Immunelektronenmikroskopie als spezifisches, schnelles und
hochempfindliches Nachweisverfahren fiir Pflanzenviren - Evaluation of immune
electron microscopy as a specific, time-saving, and highly sensitive method of detect
ion of plant viruses (Lesemann, D.-E., in Zusammenarbeit mit Casper, R., Vetten,
H. J., Stellmach, G. und Makkouk, K. M., American University of Beirut, Libanon)

Immunelektronenmikroskopische Methoden lassen sich vielseitig und mit groBen Vortei
len gegenuber anderen Methoden zum direkten Nachweis und zur Diagnose van Pflan
zenviren einsetzen, da bereits mit geringsten Materialmengen einwandfrei gearbeitet 
werden kann und im Elektronenmikroskop die Reaktionen an den einzelnen Virusteil
chen direkt beobachtet werden konnen. 

Im Berichtsjahr wurde die Frage bearbeitet, auf welche Weise die qualitativen Interpre
tationsmoglichkeiten der Ergebnisse van den Versuchsbedingungen der ,,immunosorbent 
electron microscopy" (ISEM) abhangen. Dabei ergab sich, daB die starkste Differenzie
rung der Reaktion zwischen verschiedenen Viren und Antiseren erreicht wird, wenn mit 
stark verdlinntem Antiserum beschichtete Objekttrager nur kurzzeitig (etwa 15 Min.) mit 
den zu priifenden Virussuspensionen inkubiert werden. Dann wird eine Reaktion nur mit 
homologen oder stark heterologen Antiserum-Virus-Kombinationen feststellbar. An den 
Beispielen van Potyviren von Cucurbitaceen (watermelon mosaic -2-, zucchini yellow 
mosaic-, sowie bean yellow mosaic virus) und von Luteoviren (potato leafroll-, beet 
western yellows-, barley yellow dwarf-virus und einem Luteovirus aus van der Rosette
Krankheit befallenen Erdnussen) wurde gezeigt, daB bei Erhohung der Antiserumkonzen
tration und bei Verlangerung der lnkubationszeit zunehmend schwachere heterologe 
Reaktionen mit erfaBt werden. Dadurch kann u. U. eine Virusidentifizierung allein an
hand der am Objekttrager gebundenen Viruspartikeln sehr erschwert werden. Auf der 
anderen Seite lassen sich unter diesen Bedingungen schwache Verwandtschaftsreaktionen 
zwischen verschiedenen Viren feststellen. Wieweit diese den mit anderen Methoden er
faBten Verhaltnissen entsprechen, soll weiter nachgepriift werden. 
Bei Viren, die in sehr geringen Konzentrationen in den Pflanzensaften vorkommen (Lu
teoviren, Closteroviren in Weinreben), erlauben die zur Identifizierung geeigneten Be
dingungen des ISEM-Tests noch keinen Virusnachweis, jedoch kann durch Verwendung 
langer Inkubationszeiten und hoher Antiserumkonzentration eine zum Nachweis aus
reichende Partikelzahl gebunden werden. Jedoch ist dann die Spezifitat for eine nahere 
Identifizierung der Teilchen nicht mehr gegeben. Deshalb wird an die lange Inkubation, 
die zur Partikelbindung fohrt, ein kurzzeitiger Dekorationstest angeschlossen, der eine 
genauere Aussage liber die Identitat der gebundenen Teilchen zulaBt. Auf diese Art wurde 
festgestellt, daB das in ErdnuBpflanzen vorliegende Luteovirus zwar van Antiseren gegen 
verschiedene Luteoviren gebunden werden kann, jedoch, da keine Dekoration erzielt 
werden konnte, als serologisch deutlich differenzierbares Luteovirus angesehen werden 
muB. Aus blattroll-kranken Weinreben lieBen sich mit Hilfe eines Antiserums gegen ein 
Closterovirus in ISEM-Tests Teilchen nachweisen, von denen aber nur ein Teil auch im 
Dekorationstest positiv reagierte. Das bedeutet, daB anscheinend zwei verschiedene, sero
logisch entfemt verwandte Closteroviren in den untersuchten Rebenproben vorlagen. 
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2. Verwendung von kolloidalem Gold zum Nachweis der Reaktion von Antiki:irpem mit
Pflanzenviren - Use of colloidal gold for the detection of antibodies bound to plant
virus particles (Lesemann, D.-E. und Louro, Diamantina, Instituto Nacional de Investi
gacao Agraria e Extensao Rural, Oeiras, Portugal)

Eine serologische ldentifizierung von Pflanzenviren mit Hilfe der Elektronenmikroskopie 
hat zur Voraussetzung, dall, die Reaktion zwischen Virus und Antikorpern direkt oder 
indirekt sichtbar gemacht werden kann. In negativ kontrastierten Pflanzenviruspraparaten 
ist eine solche Reaktion nur dann deutlich zu erkennen, wenn die Anlagerung der Anti
korper in groBer Menge erfolgt und wenn das reagierende Viruspartikel eine charakteristi
sche, bekannte Gestalt zeigt. Durch spezifische Markierung von Antikorpern mit elektro
nendichten Goldkolloidpartikeln konnen Antikorperreaktionen auch an bisher nicht 
nachweisbaren oder unbekannten Antigenstrukturen, sowohl in negativ kontrastierten 
Praparaten, als auch an Ultradi.innschnitten sichtbar gemacht werden. An tierischen Ge
weben ist kolloidales Gold schon fiir solche Markierungen verwendet worden, wobei die 
nur ea. 5 bis 10 mm groBen Goldpartikeln eine extrem feine Lokalisierung der Antigene 
gestatten. Diese Technik ist von uns zunachst auf negativ kontrastierte Pflanzenviruspra
parate adaptiert worden. Mit Protein A beschichtete Goldkolloide erlaubten einen Nach
weis von Antikorpern mit bis zu 16 fach hoherer Empfindlichkeit als bei direkter Beob
achtung und gestattete den direkten Nachweis von kleinen, nicht in Viruspartikeln ange
ordneten Antigenen in Pflanzenrohsaften. Die Technik und ihre Anwendung soll weiter 
ausgebaut werden und auch fiir die Anwendung an Ultradi.innschnitten weiter entwickelt 
werden. 

3. Untersuchungen iiber einen sehr empfindlichen und spezifischen immun-enzymatischen
Nachweis von Pflanzenviren nach Elektrophorese und Elektroblotting auf Nitrozellu
lose - Highly sensitive and specific detection of plant virus components by electro
phoresis followed by electro-blotting and enzyme immuno assay (Koenig, Renate, in
Zusammenarbeit mit Burgermeister, W., Biochemie, Braunschweig)

Bei labilen und/oder in sehr niedriger Konzentration in Pflanzen vorkommenden Viren 
bereitet die Routinediagnose erhebliche Schwierigkeiten, wenn die Antiseren noch Anti
korper gegen normale Pflanzenproteine enthalten und dadurch z. B. im ELISA eine Un
terscheidung zwischen Reaktionen mit Pflanzensaft und schwachen virusspezifischen 
Reaktionen nicht moglich ist. In solchen Fallen ist es wiinschenswert, neben der serolo
gischen Reaktivitat noch ein zweites typisches Merkmal fiir den Virusnachweis heranzu
ziehen. Das ist moglich, wenn man das Virus oder sein Hi.illprotein aufgrund von unter
schiedlicher Ladung oder Molekulargewicht zunachst elektrophoretisch von den Pflan
zenproteinen trennt, dann elektrophoretisch auf Nitrozellulose i.ibertragt und dort mit 
enzymmarkierten Antikorpern nachweist. Bei einer Reihe von Pflanzenviren, z. B. Tymo-, 
Como-, Potex-, Carlaviren und dem beet necrotic yellow vein virus ergab die Methode 
gute Resultate, die eine Anwendbarkeit in der Praxis moglich erscheinen lassen. Bei an
deren Viren, z. B. Tombusviren, poinsettia mosaic und poinsettia cryptic virus traten bei 
Verwendung von Virusproteinen Schwierigkeiten auf, vermutlich weil die gegen intakte 
Viren hergestellten Antiseren nicht geni.igend Antikorper gegen freie Proteine enthielten. 
Versuche mit gespaltenen Virusproteinen werden ebenfalls durchgefiihrt. 

4. Untersuchungen zur Anwendung des ELISA-Tests bei der Routine-Testung von Pflanz
kartoffeln - Studies on the application of ELISA in routine indexing of seed potatoes
(Ehlers, U., Vetten, H.J. und Paul, H. L.)

Der ELISA-Test ist aufgrund seiner hohen Empfindlichkeit und Spezifitat sowie der Mog-
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lichkeit zur weitgehenden Automatisierung des Testablaufs besonders fur die Virustestung 
von Pflanzkartoffeln direkt an der Knolle geeignet. In einem Forschungsvorhaben wurden 
daher die giinstigsten Bedingungen for die Durchfiihrung des Tests sowie die Nachweis
sicherheit for verschiedene Viren bestimmt. 
Bei den Untersuchungen zum Nachweis des Kartoffelblattrollvirus (PLRV) in Knollen 
primarinfizierter Pflanzen zeigte sich, dail, kurz nach der Ernte die Viruskonzentration 
am Nabelende der Knollen hoch, am Kronenende jedoch erheblich niedriger war. Nach
dem die Keimruhe der Knollen durch Behandlung mit Rindite gebrochen worden war, 
stieg die Viruskonzentration am Kronenende an, wahrend sie bei den unbehandelten 
Knollen annahernd konstant blieb. Die Nachweissicherheit am Kronenende, das auch 
for den Test auf die anderen wichtigen Kartoffelviren der geeignetste Ort ist, lag drei 
Wochen nach der Rinditebehandlung for PLRV zwischen 95 und 100 %. 
Das Kartoffelvirus A (PV A) la8t sich wegen seiner geringen Konzentration und ungleich
ma8igen Verteilung in ruhenden Knollen nur sehr schlecht nachweisen. Da bei einem 
vorangegangenen Versuch zur Erlangung von Knollen primarinfizierter Pflanzen im Feld 
nur eine geringe lnfektionsrate erzielt worden war, wurde in diesem Jahr die Nachweis
barkeit von PV A sekundarinfizierter Feldpflanzen untersucht. Auch hier fohrte das 
kiinstliche Brechen der Keimruhe zu einem betrachtlichen Anstieg der Viruskonzentra
tion. Allerdings blieb das Virus in der Knolle auch nach der Behandlung ungleichma8iger 
verteilt als die anderen untersuchten Kartoffelviren, so da8 die Nachweissicherheit gerin
ger war. 
Insgesamt la8t sich nach Abschlu8 der Arbeiten feststellen, da:8 bei Anwendung eines ein
heitlichen Schemas for Rinditebehandlung und Testablauf for alle sechs wichtigen Kar
toffelviren (M, S, X, A, Y und PLRV) eine ausreichende Nachweissicherheit erzielt wird. 

S. Uber den Nachweis von Kartoffelvirus Y (PVY) mit ELISA in Knollen von Kartoffel
sorten mit unterschiedlicher PVY-Resistenz - On the detection of potato virus Y
(PVY) in tubers of potato cultivars with different PVY-Resistence (Weidemann, H. L.)

Erfahrungen aus der Praxis lassen vermuten, dail, die Nachweissicherheit des Knollentestes 
beim ELISA nicht allein von der Vorbehandlung der Kartoffelknolle, sondem auch von 
Sorteneigenschaften abhangt. 
Um dies im Fall des Kartoffelvirus Y (PVY) zu priifen, wurden Augenstecklinge von 20 
virusfreien Kartoffelsorten der Resistenzstufen 1 bis 8 mit einem PVYN_Isolat inokuliert. 
Den Tochterknollen wurden nach Rinditebehandlung und Lagerung aus dem Kronenende 
Saftproben entnommen und mit einem dem verwendeten PVYN_Isolat homologen Anti
serum getestet. Alle Teste wurden unter standardisierten Bedingungen durchgefohrt. 
Der Vergleich der ELISA-Extinktionswerte ergab signifikante Unterschiede zwischen 
einzelnen Sorten. Dabei bestand jedoch keine Beziehung zur Resistenzklasse der Sorte. 
Es fiel aber auf, dail, Sorten mit vergleichbaren Extinktionswerten oft genetisch ahnlich 
waren. 

6. Untersuchungen zum Nachweis des Tabakrattle-Virus in Kartoffeln - Investigations
on the detection of tobacco rattle virus in potatoes (Weidemann, H. L.)

Tabakrattle-Virus (TRV) verursacht Knollenschadigungen, die die Kartoffeln for den Kon
sum unbrauchbar machen. 
Im Hinblick auf die Zunahme dieser Schadigungen wurden Untersuchungen mit dem TRV 
mit dem Ziel begonnen, das Virus sowohl in Knollen als auch in Pflanzen mit hoher Si-
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cherheit nachweisen zu konnen. Zur Bekampfung dieser Virose wird es notwendig sein, 
die durch TRY induzierten Schaden deutlich von ahnlichen Symptomen anderer Ursa
chen zu unterscheiden. AuBerdem benotigt die Pflanzenzi.ichtung Nachweisverfahren, um 
fri.ihzeitig virusresistente Kartoffelzuchtstamme zu erkennen. Dabei miissen Eigenschaften 
verschiedener Virusstamme beri.icksichtigt werden. 

Aus norddeutschen Befallsgebieten wurden zwei Virussfamme isoliert, die sich deutlich 
in ihrer Immunogenifat unterscheiden. Der Stamm ,,Mellendorf" induziert in Kaninchen 
Antiseren rnit hohen Titern (1/512), der Stamm ,,Weyhausen" Antiseren rnit sehr gerin
gen Titern (1/32). In der Knolle kann TRY rnit ELISA noch nicht sicher nachgewiesen 
werden. Die Vermutung, daB TRY hier sehr unregelmaBig verteilt ist, lief1 sich rnit der 
Immunofluoreszenz besfatigen. TRV wurde rnit wechselndem Erfolg in der Umgebung 
des nekrotischen Gewebes nachgewiesen, jedoch niemals innerhalb desselben. Die Er
gebnisse weisen darauf hin, daB der Antigengehalt in der Knolle Schwankungen unter
worfen ist. 

7. Weitere Untersuchungen zur Vermehrung des Kartoffelblattrollvirus (PLRV) in der
Blattlaus Myzus persicae (Sulz.) - Further investigations on the multiplication of
potato leafroll virus in the aphid Myzus persicae (Sulz.) (Weidemann, H. L.)

Die rnit der Immunofluoreszenz erhaltenen Befunde sprechen ftir eine Vermehrung des 
PLRV-Antigens im Vektorinsekt Myzus persicae. Die Zellkerne der Hauptspeicheldri.ise 
und des Mitteldarms sind vermutlich die Orte der Virussynthese. 

Im Mitteldarm waren stets samtliche Zellen befallen, in der Hauptspeicheldri.ise immer 
nur einzelne. Der Befall der Dri.ise verlauft offenbar nicht synchron. 

Nach der Virusaufnahme auf der Virusquelle Physalis jloridana ist zunachst eine starke 
Kernfluoreszenz in diesen Organen zu beobachten, die sich nach einigen Tagen zu Gun
sten der Zytoplasmafluoreszenz abschwacht. PLRV-Antigen tritt aus dem Zellkem in 
das Zytoplasma i.iber. Nach 10 bis 14 Tagen wurde in der Blattlaus kaum noch Antigen 
nachgewiesen. Diese zeitliche Abfolge laBt sich sowohl bei Blattlausen beobachten, die 
auf der Virusquelle bleiben und weiterhin PLRV aufnehmen konnten als auch bei Blatt
lausen, die nach einem Tag Saugzeit auf der Virusquelle auf junge Raps- und Capsicum 
annuum-Pflanzen gesetzt wurden. Dies weist darauf hin, daB diese Abfolge der Antigen
synthese nicht von erneuter Virusaufnahme beeinfluBt wird. 

8. Untersuchungen an Luteoviren (Kartoffelblattrollvirus = PLRV und beet western
yellows virus = BWYV) - Investigations on luteo viruses (potato leafroll virus = PLRV
and beet western yellows virus= BWYV) (Casper, R., Lesemann, D. E. und Meyer,
Sylke)

Der in den Vorjahren entwickelte Routinetest auf Kartoffelblattrollvirus bewahrte sich 
in der Praxis beim PLRV-Nachweis in Knollen und Augenstecklingen von Pflanzkartof
feln und Zuchtmaterial. Der Pflanzenschutzdienst und die Ziichter werden bei auftreten
den Problemen weiterhin beraten. 

Da Blattrollsymptome an Kartoffeln auch durch BWYV verursacht werden konnen und 
dieses Virus auBerdem einen sehr groBen Wirtspflanzenkreis hat, wird an der Entwicklung 
eines Tests auch for dieses Virus gearbeitet. PLRV und BWYV sind verwandt und konnen 
in Kartoffeln gemeinsam vorkommen. Wahrend das PLRV nach heutiger Kenntnis nur in 
Kartoffeln vorkommt, befallt das BWYV auch Zuckerri.iben, Raps, Flachs, alle Kohlarten 
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und viele andere Gemiise. Unkrauter konnen als lnfektionsquellen und Oberwinterungs
wirte dienen. 

BWYV wurde auf Physalis floridana vermehrt und nach enzymatischem AufschluB des 
Pflanzengewebes durch eine Reinigungsmethode, die mit einem Dichtegradienten ab
schlieBt, dargestellt und zur Antiserumherstellung verwendet. Mit diesem Antiserum kann 
das BWYV klar vom PLRV unterschieden und sowohl in infizierten Blattlausen als auch 
verschiedenen Wirtspflanzen nachgewiesen werden. Damit sind ftir epidemiologische 
Untersuchungen Voraussetzungen geschaffen worden. 

9. Analyse von Viruskrankheiten in Gemiisekulturen auf ihre Erregerviren - Identifi
cation of viruses in vegetable crops (Vetten, H.J., z. T. in Zusammenarbeit mit Lese
mann, D. E., Koenig, R. und Criiger, G., lnstitut for Pflanzenschutz im Gemiisebau,
Hiirth -Fischenich)

Viruskrankheiten in Gemiisekulturen sind sehr verschiedenartig und verursachen oft hohe 
Ertragsverluste. Ein Beispiel for die wirtschaftliche Bedeutung von Viren in Gemiisekul
turen liegt bei Zucchini vor. Diese Gemiiseart, deren Beliebtheit zunimmt, wird nicht nur 
in Siideuropa, sondem auch in Deutschland stark von Viruskrankheiten befallen. Virusbe
fall kann hier zu Verformungen und MiBbildungen der Friichte fiihren, die dadurch ftir die 
Vermarktung unbrauchbar werden. Aus diesem Grunde wurden im Berichtsjahr Unter
suchungen ausgefiihrt, die beteiligten Viren zu identifizieren und in ersten Versuchen das 
Zucchinisortiment auf Resistenz gegeniiber einzelnen Viren zu priifen. 
Wegen seiner weiten Verbreitung und seines regelmaBig hohen lnfektionsdruckes ist das 
cucumber mosaic virus (CMV) auch bei Zucchini als das wichtigste Virus anzusehen. In 
Abhangigkeit von den Umweltbedingungen verursacht CMV unterschiedlich starke 
Fruchtdeformationen. Diese sind jedoch nicht so auffallig wie die des zucchini yellow 
mosaic virus (ZYMV), das im Berichtsjahr erneut aus Zucchini isoliert wurde, nachdem 
es vor zwei Jahren in Kiirbis und Zucchini aus einem Berliner Hausgarten nachgewiesen 
worden ist. Da ZYMV in jiingster Zeit haufiger im Siiden Europas und im Nahen Osten 
auftritt, sind die epidemiologischen Eigenschaften dieses Virus von Interesse, um ein 
besseres Verstandnis seiner Herkunft und Ausbreitung zu erhalten. Gleiches gilt for das 
watermelon mosaic virus-2 (WMV-2), das in diesem Jahr erstmals for Deutschland nach
gewiesen werden konnte. Die hohe Befallsdichte durch WMV-2, wie sie in einem groBen 
Zucchinibestand in Nordwiirttemberg beobachtet wurde, ist sicherlich nicht nur auf eine 
effiziente Blattlausiibertragung, sondem auch auf kontaminierte Schnittwerkzeuge zu
riickzuftihren. 

Bei Priifungen des Zucchinisortiments auf Resistenz gegen CMV erwiesen sich alle 11 ge
priiften Sorten unter Gewachshausbedingungen nach mechanischer Inokulation als sehr 
anfallig. Unter natiirlichen lnfektionsbedingungen im Feld jedoch wurden bei einigen 
Sorten nur vereinzelt die Symptome einer CMV-Infektion beobachtet, obwohl in 30 bis 
60 % der Pflanzen einer jeden Sorte mit ELISA CMV nachgewiesen werden konnte. Es 
lieB sich keine Korrelation zwischen der Viruskonzentration bzw. der Anzahl virusinfi
zierter Pflanzen einer Sorte und deren Symptomatologie feststellen. 

Ein Tombusvirus konnte aus Gewachshaustomaten der Sorte ,Lucy' isoliert werden, in 
der es zu auffalligen Symptomen in Form von Blattverfarbungen, Verwachsungen und 
Wuchsstauche kam. Dieses Isolat verursachte auf den meisten Testpflanzen lediglich Lo
kallasionen, auf einigen Solanaceen und Chenopodiaceen kam es jedoch zu systemischen 
Infektionen. In Agargeldoppeldiffusionstests und mittels Immunelektrophorese konnte 
nachgewiesen werden, daB dieses Isolat mit einem Tombusvirus identisch ist, das vor 
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einigen Jahren in Marokko aus Paprika isoliert wurde. Weitere Untersuchungen zeigten, 
daB sich d.ieses Isolat vom Typstamm und BS-3-Stamm des tomato bushy stunt virus im 
gleichen Ma:Be unterscheidet, wie sich die anderen Mitglieder der Tombusvirusgruppe 
voneinander unterscheiden. 

Die Untersuchungen an einem Virusisolat aus der Kopfsalatsorte ,Ravel' wurden fortge
setzt. Bei Versuchen zur Verbesserung der Reinigungsmethode zeigte l ,  1,2-Trichlortri
fluorethan (Freon) in beliebigen Mischungsverhaltnissen keine nachteiligen Effekte auf 
die Virusausbeuten im Gegensatz zu Chloroform u. a. Losungsmitteln. Fi.ir die Erzielung 
hoher Virusausbeuten scheint die Jahreszeit von entscheidender Bedeutung zu sein. Die 
hochsten Ertrage aus Chenopodium quinoa wurden wahrend der Monate April bis Juli 
erzielt. Es gelang, eili Antiserum gegen das Isolat aus ,Ravel' herzustellen, mit dem es nun 
moglich ist, Untersuchungen zur ldentitat, Verbreitung und Epidemiologie dieser Virus
krankheit an Kopfsalat durchzufohren. 

10. Untersuchungen iiber eine vermutlich virusbedingte Krankheit an Tomatenpflanzen
- Investigations on a disease on tomato plants probably induced by a virus (Weide
mann, H. L. und Lesemann, D. E.)

An Tomatenpflanzen der Sorte ,Bonset' trat eine Krankheit auf, die sich durch starke 
Blattnekrosen au:Berte. Ein aus d.iesen Pflanzen isoliertes infektioses Agens wurde nach 
mechanischer lnokulation auf verschiedenen Tomatensorten, auf ,White Burley'-Tabak 
und auf Nicotiana glutinosa vermehrt. In alien infizierten Pflanzen waren bisher keine 
Viruspartikeln elektronenmikroskopisch nachweisbar. Zur Reinigung des vermuteten 
Virus wurden Versuche unternommen. 

In Saccharosegradienten traten Zonen auf, in denen zwar auch keine eindeutig als Viren 
anzusprechende Partikeln nachgewiesen wurden, die sich aber als infektios erwiesen. Bei 
starker Verdi.innung blieben die Inokulationen erfolglos, was auf eine geringe Konzentra
tion des Pathogens in der Praparation hinweist. 

Rohsafte aus infizierten Pflanzen, die mit einem aus diesen Praparaten hergestellten Anti
serum abgesattigt wurden, erwiesen sich als nicht mehr infektios. 

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

Zur Sicherung der Eiwei:Bressourcen werden in zunehmendem Ma:Be Ackerbohnen in der 
Pflanzenzi.ichtung bearbeitet. Demzufolge finden Viren der Ackerbohne und Resistenzen 
gegen Virosen ein steigendes Interesse. Vorrangig sind Resistenzen gegen das bean yellow 
mosaic virus, das in Ackerbohnen weltweit am haufigsten vorkommt und von Aphiden in 
der nicht persistenten Art verbreitet wird. Gegen dieses Virus wurden im vergangenen 
Jahr erstmals Resistenztrager in Inzuchtlinien aufgefunden. Die Resistenzgene liegen in
zwischen in der vierten bis ftinften Inzuchtgeneration homozygot vor. Durch Inokula
tionsversuche rnit anschlie:Bendem ELISA wurde nachgewiesen, daB es sich um extreme 
Infektionsresistenzen handelt. Wahrend das Virus in den anfalligen Linien nach acht bzw. 
16 Tagen in allen - auch den symptomfreien - Pflanzenteilen in hoher Konzentration 
vorliegt, ist es in den resistenten Linien auch in den lnokulationsblattern nicht nachweis
bar. Die bisher aufgefundenen drei Resistenzen sind unterschiedlich und unterscheiden 
sich darin, da:B sie gegen jeweils verschiedene Virusisolate gerichtet sind. Sie werden nur 
von einem Virusisolat, das aus Gladiolen stammt, durchbrochen. 
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12. Untersuchungen iiber das Resistenzverhalten von Getreidesorten gegeniiber Viren -
Investigations on the resistance of cereal varieties to some important viruses (Huth,
W.)

Wahrend im Feldanbau auf mit barley yellow mosaic virus (BaYMV) verseuchten Boden 
alle empfindlichen Wintergerstenpflanzen erkranken, waren lnfektionsraten in Vergleichs
versuchen, die im Klimaschrank durchgeftihrt wurden, sehr niedrig: der Anteil kranker 
Pflanzen schwankte bei wechselnden Kulturbedingungen zwischen 20 % und 80 %, selten 
erreichte er 100 %, wobei die Ergebnisse nicht immer reproduzierbar waren. Die Methode 
ist aber noch nicht geniigend ausgearbeitet, um zur Selektion von Resistenztragern gegen 
Ba YMV eingesetzt zu werden. 
In die Versuche wurde auch Sommergerste einbezogen, die im Feldanbau nicht am Gelb
mosaik erkrankt. Im Klimaschrank hingegen erschienen die Symptome, und zwar bevor
zugt bei Temperaturen zwischen 4

° 

und 8
° 

C. Bei einer Erhohung der Temperatur um 
etwa 5

° 

C blieb der Zuwachs der Sommergerste symptomfrei. 

Zur Oberpriifung der Sortenreaktion auf den Befall durch das barley yellow dwarf virus 
(BYDV) wurden im Berichtsjahr 117 Sorten Sommergerste, 66 Sorten Sommerweizen 
und 148 Sorten Winterweizen getestet. Die lnokulation mittels virustragender Blattlause 
(Rhopalosiphum padi) fand in der zweiten Maihalfte statt. Die durchschnittlichen Er
tragsminderungen zu gesunden Kontrollen lagen bei Sommergerste und Sommerweizen 
bei 35 %, bei Winterweizen bei 30 %. Das Tausend-Kom-Gewicht der infizierten Pflanzen 
war durchschnittlich um 8 bis 10 % verrnindert. BYDV-resistente Pflanzen wurden nicht 
gefunden. 

13. Vergleich zweier Isolate des Brome grass mosaic virus - Comparison of two isolates
of brome grass mosaic virus (Huth, W.)

Brome grass mosaic virus (BrMV) ist ein Virus mit geteiltem Genom, <lessen vier Nuk
leinsauren in 2.5 % Polyacrylamidgelen entsprechend ihrer Molekulargewichte von 
Ll ,0.99,0.75 und 0.28 x 106 unterschiedliche Wanderungsgeschwindigkeiten haben. Ein 
in Deutschland isolierter Virusstamm enthalt auBerdem eine zusatzliche Nukleinsaure mit 
einem Molekulargewicht von 0.52 x 106

• Nach bisherigen Untersuchungen im Gewachs
haus bestehen zwischen dem deutschen Isolat und dem Typstamm keine Unterschiede in 
ihren biologischen Eigenschaften (Symptomentwicklung auf Wirtspflanzen) und auch die 
Basenzusammensetzung der Nukleinsauren beider Viren ist nicht signifikant verschieden. 
Dieser auffallige Tatbestand soil in weiteren Untersuchungen analysiert werden, utn die 
Bedeutung bzw. die Herkunft der zusatzlichen Nukleinsaure zti klaren. Moglicherweise 
handelt es sich um Spaltprodukte einer der groBeren BrMV -Nukleinsauren oder um eine 
Nukleinsaure eines mit BrMV in Mischinfektion sich vermehrenden zusatzlichen Virus 
oder einer Satellitennukleinsaure. In letzteren Fallen muB deren Bedeutung fiir den Ge
treideanbau iiberpriift werden. 

14. Viruseliminierungen bei Hopfensorten und virusfreier Anbau von Hopfen - Elimi
nation of viruses from hop cultivars and cultivation of virusfree hop gardens (Roh
loff, H., teilweise in Zusammenarbeit mit der Landesanstalt fiir Pflanz{;nschutz,
Stuttgart, und der Bayerischen Landesanstalt for Bodenkultur und Pflanzenbau,
Abt. Hopfen, Wolnzach)

Das apple mosaic virus (AMV) und das prunus necrotic ringspot virus (PNRV) sind im 
Hopfen allgemein verbreitet. Durch diese Viren wird der Ertrag und die Qualitat der Ernte 
erheblich gemindert. Fiir den weiteren Aufbau virusfreier Anlagen wurden im Berichts
jahr aus 19 Sorten, Zuchtlinien und Klonen die Ilarviren (AMV u. PNRV) und z. T- auch 
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die Carlaviren (hop mosaic virus und hop latent virus), eliminiert. Zu diesem Zweck wur
den Verfahren der Warmetherapie, der Triebspitzenkultur und der Chemotherapie mit 
dem Wirkstoff Ribavirin kombiniert. Ein Isolat des AMV aus Hopfen wurde partiell ge
reinigt und zur Immunisierung von Kaninchen aufbereitet. Fur das schwer darstellbare 
Ilarvirus wurde zur Reinigung das Adsorptionsverfahren mit hydratisiertem Kalzium
phosphat variiert und weiterentwickelt. Fur die serologische Kontrolle der virusfreien 
Muttergarten wurde der ELISA auch for Hopfen soweit methodisch aufgearbeitet, da8 
das Testverfahren den Landesanstalten in Mtinchen und Stuttgart iibergeben werden 
konnte. 

15. Untersuchungen labiler und latenter Obstviren - Investigations on labile and latent
fruit tree viruses (Casper, R., teilweise in Zusammenarbeit mit Naumann, G., Uni
versitat Bonn, und Converse, R. H., USDA, Corvallis, Oregon, USA)

Zur Durchfohrung der ,,Verordnung zur Bekampfung der Viruskrankheiten im Obstbau" 
mu8 das Saatgut for Sauerkirschen-Unterlagen (Prunus avium) auf Virusbefall untersucht 
werden. Auch die Reisermuttergarten der Pflanzenschutzamter miissen in regelma8igen 
Abstanden iiberpriift und gegebenenfalls auf Virusbefall getestet werden. Dabei stellen 
au8er dem Scharkavirus (plum pox virus) auch die Ringfleckenviren (prunus necrotic 
ringspot virus = PNRV und prune dwarf virus = PDV) eine standige Gefahr dar, da sie 
durch Blattlause bzw. Pollen und Samen in virusfreie Anlagen eingeschleppt werden 
ki:innen. Neben reaktionsstarken Antiseren gegen das Scharkavirus wurden daher Anti
seren gegen samen- und polleniibertragbare Viren von Kirsche, Pflaume, Zwetsche und 
Pfirsich dem Pflanzenschutzdienst zur Anwendung iln ELISA-Verfahren zur Verfogung 
gestellt. 

Gegen ein ILAR-Virus aus Hopfen, das sowohl mit dem PNRV als auch mit dem Apfel
mosaikvirus (apple mosaic virus = ApMV) verwandt ist, wurde ein Antiserum hergestellt. 
Mit diesem ki:innten in einem einzigen Test die drei zwar verwandten aber im i:ikologi
schen Verhalten (Obertragungswege, Wirtspflanzenkreis) unterschiedlichen Viren PNRV, 
ApMV und das Hopfen-ILAR-Virus erfa8t werden. 

In Himbeer- und Brombeer-Ertragsanlagen wurde das ApMV in Zusammenarbeit mit G. 
Naumann und R. H. Converse nachgewiesen. Es tritt in den USA und in Deutschland 
haufig auf, der wirtschaftliche Schaden ist jedoch noch nicht ermittelt worden. 

16. Zierpflanzenvirosen - Virus diseases of ornamental plants (Koenig, Renate, z .. T. in
Zusammenarbeit mit Lesemann, D.-E., und der Bundesforschungsanstalt for Garten
bauliche Pflanzenziichtung, Ahrensburg)

Die Energieknappheit macht es notwendig, da8 im Erwerbszierpflanzenbau nur qualitativ 
hochwertiges, gesundes Jungpflanzenmaterial verwendet und erzeugt wird. Voraussetzung 
for die Erzeugung von virusfreiem Pflanzgut sind zuverlassige Diagnoseverfahren, mit 
denen der Erfolg von Sanierungsma8nahmen kontrolliert werden kann .. Fiir die Testung 
von Nelkenmutterpflanzen auf Virusfreiheit wurden verschiedene Varianten des ELISA 
erprobt. Am empfindlichsten war ein indirektes Verfahren, bei dem Platten mit F(ab)2 " 
Fragmenten von intakten Antiki:irpern vorbeschichtet werden. Nur mit dieser Variante 
lie8 sich das besonders gefahrliche carnation etched ring virus relativ zuverfassig nach
weisen. Nach mehreren erfolglosen Versuchen gelang es jetzt, ein gereinigtes Praparat von 
diesem Virus herzustellen, mit dem ein Kaninchen immunisiert wurde. - Ebenfalls gelang 
es nach jahrelangen Fehlschlagen, ein Serum gegen das in Pelargonieneinsendungen hau
fige pelargonium flower break virus herzustellen, wodurch die Routinediagnose wesent
lich erleichtert wird. - In Zusammenarbeit mit der Bundesforschungsanstalt in Ahrens-
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burg wurde gepriift, ob sich die besonders rationelle Zellsuspensionskultur bei Poinsettien 
auch fur die Viruseliminierung eignet. Die Viruseliminierungsrate war sehr hoch, das Ver
fahren kann jedoch nur bei Homohistonten, nicht aber bei Chimaren, die bei Poinsettien 
haufig vorkommen, angewandt werden. Um die Schadwirkung des poinsettia mosaic virus 
zu prtifen, wurden Rtickiibertragungen auf virusfreie Stecklinge durch mechanische Ab
reibung mit PreBsaft von infizierten Poinsettien versucht. Dabei kam es nicht zu einer Re
infektion. Da ahnliche Beobachtungen auch in den USA gemacht wurden, ist anzunehmen, 
d� virusfreie Klone in der Praxis ohne groBen Arbeitsaufwand gehalten werden konnen, 
wenn nicht Insekten- oder Bodeniibertragung eine Rolle spielen. Diese Fragen werden 
gegenwartig gepriift. - Insgesamt wurden ea. 25 Einsendungen von Betrieben, in denen 
moglicherweise durch Viren bedingte Probleme aufgetreten waren, untersucht und eine 
Reihe von Viren identifiziert. Das friiher von uns in Helenium beschriebene Helenium 

virus S wurde jetzt auch in Impatiens holstii festgestellt. Das Impatiens-Isolat ruft auf 
Impatiens viel schwachere Symptome hervor als das Helenium-Isolat, was for eine Selek
tion milder Stamme durch die gartnerische Praxis spricht und gleichzeitig die Gefahr von 
Virusreservoiren ftir andere Kulturen unterstreicht. 

17. Cacao swollen shoot virus: Nachweisbarkeit mit Hilfe des ELISA und Versuche zur
CSSV-Vermehrung - Cacao swollen shoot virus: detection by ELISA and experi
ments to improve the propagation of CSSV (Sagemann, W. und Paul, H. L., teilweise
in Zusammenarbeit mit dem Cacao Research Institute of Ghana, Tafo)

Nachdem 1981 das cacao swollen shoot virus (CSSV) mit Hilfe der Immunelektronen
mikroskopie direkt im Rohsaft aus Kakaoblattern nachgewiesen werden konnte, gelang 
jetzt auch sein Nachweis mit ELISA. ELISA erlaubte auch semiquantitative Untersuchun
gen iiber die Konzentration der Partikeln in der Kakaopflanze und die Oberprtifung ver
schiedener Konservierungs- und Lagerungsmethoden fur das CSSV. Die hochsten Virus
konzentrationen wurden in den Kakao-Blattspreiten gefunden, geringere in Mittelrippen 
und Blattstielen, die auch mehr Pflanzenschleime enthalten als die Spreiten. In Wurzel
spitzen einen Monat alter Kakaopflanzen war das CSSV gut nachweisbar, nicht dagegen 
in sieben Monate alten. Unterschiedliche Vorbehandlungen mit anschlieBender Lagerung 
von CSSV-enthaltenden Blattern zeigten, d� eine Inhibition durch Phosphatpuffer mit 
verschiedenen Zusatzen und Lagerung bei 4

° 

C nur geringe Einbuf!ien der Reaktivitat der 
Proben im ELISA zur Falge hatte. Gut eignete sich auch eine Gefriertrocknung, die z. B. 
fur einen Materialtransport vorteilhaft ist. - Nach mehrfacher Immunisierung mit CSSV 
wurde die Entwicklung der Serumtiterwerte im ELISA bei verschiedenen Kaninchen un
tersucht, wobei die IgG-Fraktionen aus den Rohantiseren mittels Protein A-Sepharose 
CL-4B abgetrennt wurden. Die auf gleiche Konzentrationen eingestellten lgG-Fraktio
nen wurden in einer eigens konstruierten Dialysevorrichtung, mit der viele kleine Mengen
gleichzeitig bearbeitet werden konnen, konjugiert. Fur ELISA erwiesen sich die spaten,
nach mehrfachen Immunisierungen erhaltenen Antiseren als am geeignetsten.
Der CSSV-Nachweis mit ELISA soil so weiterentwickelt werden, daB er unter tropischen 
Bedingungen bei der Ziichtung resistenter Kakaosorten verwendet werden kann. Versu
che, das in Braunschweig nur in recht begrenzter Menge zur Verfiigung stehende CSSV 
zu vermehren, fuhrten noch nicht zum gewiinschten Erfolg. Grundsatzlich konnten aus 
Blattaugenstecklingen vollstandig infizierte Kakaopflanzen gezogen werden. Deren kiim
merliches Wachstum erlaubte aber keine Vermehrung des CSSV. CSSV lieB sich auch 
nicht aufkrautige Vermehrungspflanzen iibertragen. 
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18. Forderung der intemationalen Agrarforschung, Priifung der 'Krankheitsresistenz
neuer Kulturpflanzensorten - Promotion of international agricultural research,
screening for disease resistance of new varieties of crop plants (Casper, R., Meyer,
Sylke und Lesemann, D.-E.)

In Zusammenarbeit mit dem International Crops Research Institute for the Semi-Arid 
Tropics (ICRISAT) und der University of Georgia, USA, wurden mit Unterstiitzung der 
Deutschen Gesellschaft for technische Zusammenarbeit (GTZ) die Untersuchungen an 
der rosette-Krankheit der ErdnuB fortgefiihrt. Die Krankheit wird nach dem jetzigen Wis
sensstand durch zwei gemeinsam auftretende Viren verursacht, wobei das eine mechanisch 
und durch Blattlause (groundnut rosette virus = GRV) und das andere nur durch Blatt
lause (groundnut rosette assistor virus = GRAV) iibertragen wird. Das GRAV lieB sich in 
kranken ErdnuBpflanzen aus Nigeria mit einem in Braunschweig hergestellten Antiserum 
gegen das beet western yellows virus im ELISA nachweisen. Damit wurde bewiesen, daB 
das GRAV zur Gruppe der Luteoviren gehort und somit die groundnut rosette-Krankheit 
teilweise aufgeklart. Zwar konnen bereits jetzt mit dem Antiserum gegen beet western 
yellows virus epidemiologische Untersuchungen iiber das GRAV durchgefohrt werden, zur 
genauen Charakterisierung dieses Virus wurde jedoch mit der Herstellung eines spezifi
schen Antiserums gegen das GRAV begonnen. 

Institut fiir Mikrobiologie in Berlin-Dahlem 

Im Berichtsjahr wurde wieder ein groBer Teil der Forschungskapazitat des Institutes 
durch diagnostische Untersuchungen von eingesandtem Pflanzenmaterial mit Verdacht 
auf Befall durch Pilze, Bakterien oder Mykoplasmen in Anspruch genommen. Es wurden 
iiber 100 derartige Falle bearbeitet und zu einem groBen Teil geklart. Dariiber hinaus wur
den 325 Pilz- und 60 Bakterienisolate bestimmt. Die Reinkulturensammlung des Institu
tes war dafiir eine wichtige Voraussetzung. Sieben Mitarbeiter des Pflanzenschutzdienstes 
waren als Gaste im Institut tatig, um sich in die Bestimmung phytopathogener Pilze und 
Bakterien einzuarbeiten. Dr. Krober besuchte im Rahmen der deutsch-israelischen Zusam
menarbeit im Bereich der Agrarforschung das Volcani Center in Bet Dagan/Israel und 
diskutierte mit israelischen Phytopathologen Fragen der lsolierung, Kultivierung, Bestim
mung und Haltung von Pilzen der Gattungen Pythium und Phytophthora. 

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

1.1 Blattflecke an Phlox drummondii - Leaf spot on Phlox drummondii (Nirenberg, 
Helgard, in Zusammenarbeit mit Plate, H.-P., Pflanzenschutzamt Berlin) 

Bei der Anzucht von Phlox drummondii in einem Foliengewachshaus traten runde, hell
braune Blattflecke auf, die erhebliche Schaden verursachten und schlieBlich dazu fiihrten, 
daB der Bestand aufgegeben werden muBte. Aus dem befallenen Blattgewebe wurde ein 
Stemphylium isoliert, das sich in lnfektionsversuchen als pathogen erwies. Der Pilz ist 
nicht identisch mit S. botryosum, das in den Vereinigten Staaten eine ahnliche Krankheit 
an Phlox hervorruft. Er bildet in Kultur eine Hauptfruchtform, die es nahelegt, ihn als 
neue Art zu beschreiben, 

1.2 Blattflecke an Cotoneaster - Leaf spot on Cotoneaster (Sauthoff, W. und Nirenberg, 
Helgard) 

An Blattern von Cotoneaster dammeri 'Radicans' wurden rundliche braune Nekrosen be-
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obachtet, die schnell zu einer auffalligen Gelbfarbung der Spreite und zu Blattfall fiihrten. 
Auf den Flecken wurden Pyknidien eines Pilzes mit hyalinen, einzelligen, zylindrischen 
Konidien gefunden. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um eine Ceuthospora. lnfek
tionsversuche sind im Gange. 

1.3 Pythium-Wurzelfiiule an Selleriejungpflanzen - Pythium root rot on young plants of 
celery (Kri:iber, H., in Zusammenarbeit rnit Dalchow, J., Pflanzenschutzdienst Frank
furt a. M.) 

Bei der Untersuchung der Atiologie einer Wurzelfaule an Sellerie, die in Jungpflanzen
Vermehrungsbetrieben betrach tliche wirtschaftliche Schaden verursachte, wurde ein 
Pythium isoliert, das in der Bundesrepublik Deutschland in den letzten Jahren als Wurzel
fauleerreger bereits an Jungpflanzen von Petersilie und Dill gefunden warden war. Trotz 
einheitlicher, aber relativ unwesentlicher Abweichungen von der Originalbeschreibung 
wurden diese Isolate zu P. mastophorum Drechsler gestellt. In lnfektionsversuchen an 
Sellerie zeigten sich gleiche Krankheitssymptome wie in der gartnerischen Praxis. Darnit 
ist P. mastophorum erstmals in Deutschland als Erreger einer gefahrlichen Wurzelfaule 
auch an Sellerie nachgewiesen warden. 

1.4 Phytophthora-Stengelbasisfiiule an Dieffenbachia maculata - Phytophthora stem 
base rot of Dieffenbachia maculata (Kri:iber, H., in Zusammenarbeit mit Kiewnick, 
L., Pflanzenschutzamt Bonn, und Richter, G., Landesanstalt fiir Pflanzenschutz, 
Stuttgart) 

Die schon friiher in einem Bestand von Dieffenbachia maculata (Lodd.) G, Don nachge
wiesene Phytophthora-Stengelbasisfaule wurde in diesem Jahr erneut in zwei Gartenbau
betrieben im Westen und Stidwesten der Bundesrepublik Deutschland festgestellt. Sie 
zeigte sich in gewerbsmaBig gehaltenen Kulturen an jungen und an bereits herangewach
senen Pflanzen und verursachte in allen Fallen betrachtliche wirtschaftliche Schaden. Bei 
der Untersuchung der A tiologie dieser Krankheit wurde einheitlich ein Pilz isoliert, der 
der in Florida,. USA, an dieser Pflanze verbreitet vorkommenden, morphologisch sehr 
heterogenen Phytophthora palmivora nahesteht, jedoch von dieser in bestimmter Weise 
abweicht. Besser ist dieser Pilz bei P. mexicana Hot. et Hart. einzuordnen, die zwar bisher 
erst einmal, aber doch in der urspriinglichen Heimat der Dieffenbachia spp., in Mittel
amerika, gefunden warden ist. 

1.5 Untersuchungen iiber eine ungewohniiche Naflifiiule an Kartoffeln - Studies on an 
unusual soft rot of potato tubers (Kohn, S.) 

Dern Institut wurden Kartoffelknollen zur Untersuchung tibersandt, die unter einer au
Berlich vollig intakt erscheinenden Schale tiefgreifende Faulstellen aufwiesen, in deren 
Bereich sich das Gewebe in einen hellgelben tibelriechenden Brei verwandelt hatte.Erwinia 
carotovora var. atroseptica und E. carotovora var. carotovora waren nicht nachweisbar, 
wohl aber sporenbildende Bakterien, von denen nach den bisher vorliegenden Daten an
genommen wird, dal!, es sich um Clostridien handelt. Infektionsversuche mit diesen Bak
terien blieben unter aeroben Bedingungen erfolglos. Unter anaeroben Bedingungen ent
wickelten sich Faulstellen, die mit den spontan aufgetretenen tibereinstimmten, und in de
nen wiederum sporenbildende Bakterien des Clostridium-Typs gefunden wurden. Die 
Faulstellen entstanden jedoch nicht nur an den mit Bakterien inokulierten Knollen, son
dern stets auch an den mit sterilem Wasser injizierten Kontrollknollen, Es wird ange
nommen, daB die Bakterien auf oder in den bis dahin symptomfreien Knollen vorhanden 
waren und durch die anaeroben Bedingungen in die Lage versetzt wurden, die Faule her
vorzurufen. 
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1.6 Diagnostische Untersuchungen an Pflanzen mit Verdacht auf Befall durch myko
plasmaiihnliche Organismen - Diagnostic investigations of plants suspicions of being 
infected by mycoplasma-like_organisms (Marwitz, R. und Petzold, H.) 

Im Berichtsjahr wurde dem Institut wieder eine grof1ere Anzahl von Proben verschiedener 
Pflanzen ubersandt, bei denen der Verdacht auf Befall <lurch mykoplasmaahnliche Or
ganismen (MLO) bestand. Es handelte sich um Primula acaulis-Hybriden, P. denticulata, 
P. malacoides, Chrysanthemum frutescens, Ficus benjamina, Anthurium scherzerianum,
Wintergerste und Wildpflanzen aus Ekuador. Die licht- und transmissionselektronenmi
kroskopische Untersuchung ergab positive Befunde bei alien Proben von P. acaulis sowie
bei P. denticulata und einigen Wildpflanzen.

1.7 Untersuchungen zur Atiologie einer Vergilbungskrankheit der Area,-Palme - Investi
gations of the etiology of a leaf yellowing disease of Area, palms (Marwitz, R. und 
Petzold, H., in Zusammenarbeit mit Srinivasan, N., Karnataka, Indien) 

Die Areca- oder Betelnut1palme (Areca catechu) leidet in lndien an einer Vergilbungs
krankheit, die der ,,Todlichen Vergilbung" der Kokospalme ahnelt, tiber deren Atiologie 
aber noch keine Vorstellungen bestehen. Teile von Blattstielen und lnfloreszenzbasen, 
die in Indien fixiert und dem lnstitut iibersandt worden waren, wurden mit dem Trans
missionselektronenmikroskop auf mogliche Erreger im Leitbiindelbereich, insbesondere 
in den Siebzellen, untersucht. Bislang konnten in den untersuchten Geweben in keinem 
Falle mykoplasmaahnliche Mikroorganismen oder Viren nachgewiesen werden. Die Un
tersuchung weiterer Proben ist geplant. 

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

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

Es wurden Freiland-lnfektionsversuche mit Stammen von Pseudocercosporella herpotri
choides var. herpotrichoides und P. herpotrichoides var. acuformis durchgeftihrt. Ver
suchspflanzen waren Winterweizen ('Jubilar', 'Topfit'), Wintergerste ('Vogelsangergold') 
und Winterroggen ('Caro kurz'). Wie in friiheren Versuchen waren in der Art und in der 
Starke des Befalls erhebliche Unterschiede zwischen den beiden Varietaten festzustellen. 

2.2 Morphologische und biologische Differenzierung von Fusarium avenaceum und F. 
arthrosporioides - Morphological and biological differentation of Fusarium avenaceum 
and F. arthrosporioides (Nirenberg, Helgard) 

Die beiden Arten sind schwer zu unterscheiden, so daf1 Fehldiagnosen in der Vergangen
heit haufig vorkamen. Bei eingehendem Studium der Pilze wurden neue Bestimmungs
merkmale gefunden, die eine klare Abgrenzung nach morphologischen Merkmalen erlau
ben. Wesentliche Unterschiede im Wirtspflanzenspektrum konnten bisher nicht festge
stellt werden. 

2.3 Charakterisierung und Beurteilung von Arten der Gattungen Phytophthora und 
Pythium - Characterization and critical examination of Phytophthora andPythium 
species (Krober, H.) 

Die im vergangenen Jahr begonnenen vergleichenden und kritischen Untersuchungen tiber 
die in mehreren Jahrzehnten isolierten und gesammelten Kulturen von Phytophthora 
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wurden auf Vertreter der Gattung Pythium ausgedehnt. Dabei zeigte sich bei vielen Arten 
dieser Gattung gute Ubereinstimmung der morphologischen und physiologischen Merk
male mit den Originalbeschreibungen; bei anderen dagegen wurden erhebliche Variabili
tat und bestimmte Abweichungen festgestellt. Einige Beschreibungen mi.issen daher, um 
Schwierigkeiten in der Diagnostik zu vermeiden, weiter gefaBt werden. Die Erfahrungen 
i.iber den experimentellen Umgang mit diesen Pilzen und ihre Charakteristiken werden mit 
geeignetem Bildmaterial zusammengestellt und veroffentlicht. 

3. Forschungen zur Methodik des Nachweises, der lsolierung, Kultur, Differenzierung
und Konsetvierung von phytopathogenen Mikroorganismen

3.1 Triphenyltetrazoliumchlorid (TTC), ein Agens zur Herstellung von Selektivmedien? -
Triphenyltetrazoliumchlorid (TTC), a suitable agent for preparing selective culture
mediums? (Kohn, S.) 

TTC ist mehrfach zur Herstellung von Selektivnahrmedien empfohlen worden. In eigenen 
Versuchen mit einer groBen Zahl verschiedener Bakterien konnte eine selektive Wirkung 
von TTC in keinem Falle nachgewiesen werden. 

3.2 Fluoreszenzerscheinungen im Gewebe mykoplasmainfizi�rter Ptlanzen nach Fixation 
mit Aldehyden - Fluorescence of mycoplasma infected plant tissue following alde
hyde fixation (Petzold, H. und Marwitz, R.) 

Pflanzliches Gewebe, das von mykoplasmaahnlichen Organismen (MLO) befallen ist, zeigt 
in vielen Fallen eine auffallige Eigenfluoreszenz, die diagnostisch genutzt werden kann. 
Eine noch starkere Fluoreszenz ist zu beobachten, wenn ungefarbte Schnitte mit Alde
hyden fixiert werden. Der Effekt beruht vermutlich darauf, dafl, biogene Amine in den be
fallenen Siebzellen <lurch die Aldehyde in fluoreszierende Verbindungen umgewandelt 
werden. Neben der Anfarbung mykoplasmaeigener Nukleinsauren <lurch Fluorochrome 
und der Nutzung der Eigenfluoreszenz ist dies das dritte lichtmikroskopische Verfahren 
zum Nachweis von Mykoplasmosen. 

3.3 Vergleich zweier fluoreszenzoptischer Methoden zum direkten oder indirekten Nach
weis mykoplasmaahnlicher Organismen - Comparison of two different methods for 
the detection of mycoplasma-like organisms or infected plant tissue by fluorescence 
microscopy (Marwitz, R. und Petzold, H.) 

Es wurden vergleichende Untersuchungen an unfixierten Hand- und Gefrierschnitten 
(quer und langs) ohne Anfarbung unter Ausnutzung der Eigenfluoreszenz und nach An
farbung mit dem DNS-spezifischen Fluorochrom DAPI vorgenommen. Als Untersuchungs
material dienten gesunde und MLO-infizierte Proben von Catharanthus, Datura, Lyco
persicon, Ma/us, Nicotiana und Primu/a. Hierbei erwiesen sich beide Methoden grundsatz
lich als brauchbar, wobei die Fluoreszenzerscheinungen nach Anwendung von DAPI meist 
etwas starker waren. In einzelnen Fallen, z. B. bei Pflanzen mit Verlaubungssymptomen, 
ergaben sich nach Anfarbung mit DAPI positive Befunde, wahrend die Eigenfluoreszenz 
fehlte. Die Eigenfluoreszenzmethode erwies sich besonders bei geringeren VergroBerungen 
als vorteilhaft. Nach der Anwendung von DAPI lafiit sich bisweilen auch noch geringer Be
fall bei hoheren VergroBerungen nachweisen. Fiir die lichtmikroskopische Untersuchungs
praxis empfiehlt sich daher je nach Untersuchungsmaterial und Befallsstarke die Anwen
dung mehrerer Nachweismethoden. 
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4. Resistenzverhalten von Kulturpflanzen gegeniiber pilzlichen Krankheitserregern

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

Im Laufe dieses Jahres wurden 11 beim Bundessortenamt angemeldete Neuziichtungen 
und drei Standardsorten zum Vergleich auf Resistenz gegeniiber den Rassen 1 bis 3 von 
Peronospora farinosa f. sp. snir,wciae gepriift. Von den Neuziichtungen erwiesen sich sie
ben Sorten gegeniiber den Rassen I und 2 als resistent, gegeniiber der Rasse 3 aber als an
fallig; eine Sorte war resistent gegeniiber den Rassen 1 und 3, gegeniiber der Rasse 2 aber 
anfallig; zwei Sorten waren gegeniiber all en. drei Rassen anfallig. Eine So rte war in ihrem 
Resistenzverhalten gegeniiber den Rassen I und 2 noch zu uneinheitlich. 

Institut fur Nematologie in Munster mit AuEenstelle Elsdorf/Rhld. 

Im Rahmen der Amtshilfe fiir das Bundessortenamt wurden folgende Priifungen durch
geftihrt: zehn Olrettich- und sechs Senfsorten und -Zuchtstiimme auf Resistenz gegen 
lfeterodera schachtii; drei Haferzuchtstamme auf Resistenz gegen H. avenae Pathoty
pen A, C und E; 74 Kartoffelzuchtstamme auf Resistenz gegen Globodera rostochiensis 
Pathotyp Rol ; 16 Kartoffelzuchtstamme auf Resistenz gegen G. rostochiensis, Pathoty
pen Rol und RoS; drei Kartoffelzuchtstamme gegen G. rostochiensis Pathotypen Rol 
und RoS sowie gegen G. pallida Pathotyp Pa2. 
In der Zusammenarbeit mit der deutsch-niederlandischen Genbank wurden 133 Herkiinfte 
siidamerikanischer Wild- und Primitivkartoffeln auf Resistenz gegen Kartoffelnematoden 
gepriift. 
Ein Sortiment von 318 Kartoffelzuchtlinien wurde in Zusammenarbeit mit dem MPI 
fiir Ziichtungsforschung auf Resistenz gegen G. pallida Pathotypen Pa2 und Pa3 gepriift. 

1. Untersuchungen iiber Vorkommen und Verbreitung pflanzenparasitiirer Nematoden in
der Bundesrepublik Deutschland - Studies on the occurrence and distribution of plant
parasitic nematodes in the Federal Republic of Germany (Sturhan, D.)

Im Rahmen langjahriger Untersuchungen wurden 
a) weitere Phytonematoden erstmals fiir die Bundesrepublik nachgewiesen und einige
noch unbeschriebene Arten sowie eine offensichtlich an Koniferen parasitierende neue
Dolichodoriden-Gattung mit extrem langem Mundstachel gefunden;
b) bemerkenswerte Unterschiede in der geographischen Verbreitung der Arten ermittelt
(z. B. Fehlen von Xiphinema pachtaicum und Zygotylenchus guevarai im ni:irdlichen, von
Hoplotylus femina und Geocenamus tenuidens im siidlichen Deutschland; Verbreitungs
schwerpunkt von Rotylenchulus borealis in Siiddeutschland, von Trichodorus primitivus
in Norddeutschland; regionales Vorkommen von X. globosum in Siidbayem, von X. den
tatum im siiddeutschen Raum ni:irdlich der Donau; offensichtliches Fehlen der im iibrigen
Bundesgebiet verbreiteten Art X. diversicaudatum siidlich der Donau);
c) wertvolle lnformationen iiber die Okologie von Phytonematoden gewonnen (z. B. starke
Bindung von Rotylenchulus borealisund Trophurus-Arten an schwere Boden, von Hetero
dera bifenestra, Trichodorus variopapil/atus und Hirschmanniella-Arten an feuchte Stand
orte, von Hoplotylus femina und Longidorus-Arten an bestimmte Waldtypen, von Sphaero
nema rumicis und Helicotylenchus paxilli an ihre Hauptwirte; weitgehendes Fehlen von
Tylenchorhynchen in Waldbi:iden).
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2. Untersuchungen zur Biologie und Pathogenitiit virusiibertragender Nematoden an Re
ben - Studies on the biology and pathogenicity of virus transmitting nematodes on
grapes (Weischer, B.)

Xiphinema index ist <lurch Direktschadigung und <lurch Virusiibertragung weltweit eine 
der schadlichsten Nematodenarten im Weinbau. Da alle in der Bundesrepublik Deutsch
land angebauten Sorten der Weinrebe (Vitis vinifera) anfallig sind, kommt der Suche nach 
nematodenresistenten Reben groBe Bedeutung zu. Versuche mit den Rebarten V. arizo
nica, V. candicans und V. solonis zeigten, daB sie zwar weniger anfallig sind als V. vini
fera, den Nematoden aber doch eine Vermehrung ermoglichen. Dagegen konnten sich die 
Nematoden an V. rotundifolia nicht vermehren. Anstechen und Saugen wurde zwar be
obachtet, doch keine Eiablage. 

3. Nematoden als Ursache von Nadelbaumerkrankungen - Nematodes as a cause of
decline in coniferous trees (Weischer, B.)

Mehrere Nematodenarten konnen - meist in Verbindung mit holzbewohnenden Insek
ten - groBe Schaden an Waldbaumen anrichten. Das bekannteste Beispiel ist Bursaphelen
chus xylophilus, dem in Japan jahdich Millionen von Kiefern zum Opfer fallen. Da in 
Mitteleuropa zunehmend Krankheits- und Absterbeerscheinungen in Waldem auftreten, 
wurde mit Erhebungen iiber das Auftreten von Nematoden in gesunden, kranken und 
abgestorbenen Nadelbaumen (Tannen, Fichten, Kiefern) begonnen. Bisher wurden 360 
Holzproben unter.sucht. Nematoden konnten in 65 % der gesunden, 64 % der kranken 
und 87 % der toten Baume nachgewiesen werden. Eine klare Beziehung zwischen Nema
todenbefall und Krankheitssymptomen war also nicht vorhanden. In den meisten Fallen 
handelte es sich um pilzfressende und/oder insektenparasitare Arten. B. xylophilus wurde 
nicht gefunden. 

4. Untersuchungen zur Populationsdynamik des Riibennematoden, Heterodera schachtii,

unter modemen Anbaubedmgungen - Studies on the population dynamics of the
sugar beet nematode, Heterodera schachtii, under modem cropping regimes (Miiller,
J. und Steudel, W.)

Die Ziichtung nematodenresistenter Zuckerriiben ist auBerst schwierig, und mit anbauwiir
digen Sorten ist in naher Zukunft nicht zu rechnen. Es wird deshalb versucht, <lurch den 
Einsatz resistenter Zwischenfriichte aus der Familie der Kreuzbliitler die Verseuchung mit 
Heterodera schachtii zu verringern. Dabei zeigte sich in Vorversuchen, daB der Bekamp
fungserfolg sehr von den Kulturbedingungen abhangen kann. 1982 wurde deshalb in ei
nem GroBversuch der EinfluB von Saattermin bzw. vorzeitigem Umbruch der Kultur auf 
die Nematodenpopulation untersucht. Die anfallige Olrettichsorte ,Siletina' fiihrte nur 
bei friiher Saat (15. Juli) zu einer Populationszunahme mit einer maximalen Vermehrungs
rate von 2,4. Die Vermehrung war auch dann nicht zu verhindem, wenn schon sechs Wo
chen nach der Saat umgebrochen wurde. Die Olrettichsorte ,Pegletta' sowie ein Zucht
stamm von weiBem Senf (Sinapis alba) erwiesen sich unter den Witterungsbedingungen 
von 1982 als resistent. Wahrend sich aber der Senf mit einem durchschnittlichen Vermeh
rungsindex von etwas unter 0,7 von der Kontrolle (Phacelia} nicht unterschied, konnte 
mit ,Pegletta' ein mittlerer Vermehrungsindex von etwa 0,5 erreicht werden. Bei beiden 
Priifgliedern war die Resistenz ausreichend, um auch bei friiher Saat und spatem Umbruch 
einen Anstieg der Nematodenpopulation zu verhindem. Dieser Befund muB auf anderen 
Standorten und unter den Witterungsbedingungen anderer Jahre iiberpriift werden. - Ei
nen Beitrag zur Bekampfung des Riibennematoden konnen resistente Zwischenfriichte 
erst dann leisten, wenn sie den Nematodenbesatz starker reduzieren, als dies bei der Neu-
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Verteilung der Tiere tiber die Feldflur spielt die Fruchtfolge offonbar eine wichtige Rolle, 
insbesondere die Haufigkeit des Zuckerrtibenanbaues. So leben die Mause im Herbst fast 
ausschlieBlich in Zuckerrtiben- und Grtindtingungsschlagen, wo sie Deckung und in der Re
gel reichlich Unkrautsamen finden. Nach dem Pflugen wandern sie in die nachstgelege
nen Wintergetreideschlage ab, von dort aus werden die frisch eingesaten Zuckerrtiben
schlage im Frtihjahr aufgesucht. Ortswechsel tiber mehr als 100 m wurden durch Markie
rungsfang auBerst selten festgestellt, so dal:, weiter entfemt liegende Zuckerrtibenschlage 
kaum erreicht und geschadigt werden konnen. Nach Abschlul:, der Untersuchungen soll 
das Datenmaterial in Verbindung mit einer Erhebung tiber den Zusammenhang zwischen 
Saatschaden und Witterung zur Entwicklung eines Prognosemodells dienen. 

Institut ftir Resistenzgenetik: in Griinbach 

Das Institut vertritt innerhalb des Konzepts vom integrierten Pflanzenschutz die ztichte
risch-genetische Komponente. Hierbei stehen Versuche zur speziellen Resistenztragerer
stellung und Untersuchungen zur Methodik des Resistenzautbaues im Zentrum der Ar
beiten. Neben den unten dargestellten Untersuchungen wurden folgende Themen mit 
besonderen Nachdruck bearbeitet: Cercosporella-Resistenz bei Roggen (Ztichner, S.); 
Roggen-Weizen-Substitutionslinien zur Einlagerung von Mehltauresistenz (Friedt, W.); 
Ztichtung auf Alkylresorcin-Armut bei Roggen (Walther, H.); Mehltauinfektionen in viva 
und in vitro an Gerste (Franzone, P. M.); Virusresistenzztichtung bei der Kartoffel (Wen
zel, G.) und die Erhaltung einer ,,Living Collection" von Kartoffelklonen des Internatio
nalen Kartoffelzentrums in Lima (CIP, Wenzel, G.). Es wurde ferner damit begonnen, 
eine EDV-Anlage (Wang VS 2200) fiir die Belange der Institutsarbeit, speziell for die 
Zuchtbuchfohrung und for statistische Analysen, zu programmieren (Zuchner, S.). 

l. Methodische Untersuchungen im Rahmen des Resistenzautbaues - Methodological
studies on the production of resistances

1.1 Einsatz von Zell- und Gewebekulturtechniken zum Resistenzautbau bei der Kartoffel 
- Application of cell and tissue culture techniques in resistance breeding programs
of potato (Wenzel, G., in Zusammenarbeit mit Stegemann, H., Biochemie, Braun
schweig, und Uhrig, H., Max-Planck-lnstitut for Zuchtungsforschung, Koln-Vogel
sang)

Durch den Einsatz von dihaploiden Kartoffeln mit 2n = 2x = 24 Chromosomen und Mono
haploiden (2n = x = 12) konnten Klone erzeugt werden, deren Eignung in der Kombi
nationsztichtung im Feld tiberpruft wurde. Dabei zeigte sich z. T. die erwartete Heterosis; 
es wurde aber auch deutlich, dal:, ein hoher Anteil der androgenetisch entstandenen Klone 
heterozygot ist. Diese Heterozygoten dtirften von unreduzierten Mikrosporen stammen, 
eine Annahme, die durch das praktisch identische und elterngleiche Proteinmuster nach 
elektrophoretischer Auftrennung unterstrichen wird. Die elektrophoretische Testung 
von tiber dreil:,ig aus Protoplasten stammenden Klonen zeigte ebenfalls tibereinstimmende 
Bilder. Dies deutet darauf hin, dal:, unter den Versuchsbedingungen keine zusatzlichen 
Mutationen aufgetreten sind. Aus dem Ergebnis darf geschlossen werden, dal:, unter un
seren Versuchsbedingungen wahrend der Gewebekultur keine drastischen Genomverande
rungen auftreten. 
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1.2 Selektion auf Phytophthora- und Fusarium-Resistenz in Kalluskulturen der Kartof
fel - Selection for Phytophthora and FuS1Jrium resistance in callus cultures of potato 
(Foroughi-Wehr, Barbel, Schuchmann, R. und Wenzel, G., in Zusammenarbeit mit 
Langerfeld, E. und Schober, Barbel, Institut fiir Pflanzenschutz in Ackerbau und 
Gri.inland, Braunschweig) 

Phytophthora und Fusarium verursachen bei der Kartoffel Kraut- und Knollen- sowie La
gerfaulen. P. infestans, F coeruleum und F. sulphureum entlassen bei Kultur auf fliissi
gem Nahrmedium Stoffe, die das Wachstum von Kartoffelpflanzen oder Gewebekulturen 
negativ beeinflussen. So bieten sich Systeme an, in vitro auf Resistenz zu selektieren. 
Wahrend die Versuche mit Fusarium noch am Anfang stehen, konnten bei Versuchen mit 
Phytophthora gegeni.iber drei Linien aus der ,,Living Collection" des Intemationalen Kar
toffelzentrums (CIP) unterschiedliche Wachstumsraten in Anwesenheit des Toxins be
stimmt werden: Nach sechswochiger in vitro-Kultur von SproBkulturen wurden Frisch
und Trockengewicht bestimmt. Dabei lagen die entsprechenden Gewichte von Kontrol
len um bis zu 200 % hoher. Wurde die Toxinkonzentration im Kartoffelnahrmedium 
verdoppelt, so sank das Wachstum um weitere 30 %. In keinem Fall starben die bisher un
tersuchten Pflanzen ganz ab .. Durch Reinigung und definierte Toxinzugabe konnen die 
Versuche sehr beschleunigt werden. Entsprechende Untersuchungen laufen in Braun
schweig (Schober, B. und Stolle, K.). 

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

Beim Roggen wurden weitere Pflanzen i.iber Antherenkultur aus der F 1 -Kreuzung von 
Secale cereale cv. ,Heines Hellkom' x S. vavilovii erstellt. In einem Versuch konnte die 
Regenerationsrate auf 1,1 % gesteigert werden, das bedeutet 11 gri.ine Pflanzen pro 1 OOO 
angesetzter Antheren. 11 untersuchte Kreuzungslinien aus zi.ichterisch wichtigem Material 
brachten in nur einem Fall zwei gri.ine Pflanzen. In allen i.ibrigen Linien wurde nur Kallus 
gebildet. Das zur Verfiigung stehende F 1 Material reichte bisher fiir eine umfassende 
Pri.ifung nicht aus, deshalb wurden Vorbereitungen getroffen, die Kreuzungen in einem 
solchen Umfang zu wiederholen, daB geni.igend F 1 -Saatgut zur Verfiigung steht. 
Die 1980/81 entstandenen A 1 -Pflanzen wurden 1982 in A2 und A3 auf dem Feld gepri.ift. 
Dabei konnte gezeigt werden, daB sich das groBe Korn des Kultur-Elters mit der Selbst
fertilitat des S. vavilovii Elters kombinieren laBt. Es standen 39 Linien in der Pri.ifung, 
an denen TKG und Ahrenansatz bestimmt wurde. 40 % der Linien zeigten beide Eigen
schaften intermediar, 40 % waren zumindest in einer Eigenschaft schlechter als der 
bessere Elter und 20 % wiesen gleiches oder besseres TKG als der Kulturroggenelter ge
paart mit einer S. vavilovii entsprechenden Fertilitat auf. 

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

Neben Kulturbedingungen und Pollenstadium hangt die erfolgreiche Antherenkultur bei 
Sommergerste entscheidend von der Sorte ab. Es wurden deshalb Versuche durchgefiihrt, 
mit denen geklart werden sollte, ob es moglich ist, durch Einkreuzen gut gewebekultur
tauglicher Sorten eine Verbesserung auch bei zunachst untauglichen Linien zu erreichen. 
Die Sorte ,Dissa' mit guter Gewebekultureignung wurde reziprok mit der Sorte ,Ararnir' 
gekreuzt, die eine sehr niedrige Kallusbildungsrate von unter 1 % hat (,Dissa' 8 %). Die 
Gewebekulturtauglichkeit der beiden Hybriden war in bezug auf die Kallusbildungsrate 
etwas niedriger als ,Dissa', lag jedoch um ein vier- bzw. sechsfaches i.iber der des anderen 
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Elter ,Aramir'. Die Bildung griiner Pflanzen bezogen auf die Zahl der entstandenen Kaili 
war bei den Kreuzungen ,Dissa' x ,Aramir' und ,Aramir' x ,Dissa' fast genau so hoch wie 
bei ,Dissa', wahrend aus dem Kallus der Sorte ,Aramir' in diesem Versuch keine griinen 
Pflanzen gebildet wurden. Aus den Versuchsergebnissen kann gefolgert werden, daB die 
Unterschiede einzelner Sorten bzw. Linien in bezug auf Gewebekulturtauglichkeit gene
tisch bedingt sein miissen und daB diese Eigenschaft auf fiir die Ziichtung relevantes Ma
terial durch Einkreuzung iibertragen werden kann. Es wurde damit begonnen, die Er
fahrungen, die bei der Antherenkultur der Sommergerste vorliegen, auf Wintergerste zu 
iibertragen. Es sollen Linien erstellt werden, die gegen das Gelbmosaikvirus (BaYMV) 
resistent sind, das eine Krankheit hervorruft, die zunehmend an Bedeutung gewinnt 
(s. 2.2). Als Ausgangsmaterial dienen 19 verschiedene Kreuzungen mit der resistenten 
Sorte ,Franka', die jedoch in bezug auf andere Merkmale nicht besonders giinstig beur
teilt wird. Mft Hilfe der An.therenkultur-Methcde ist es moglich, BaYMV-Resistenz und 
andere positive Eigenschaften miteinander zu kombinieren und zwar so, daB sie in einem 
Schritt homozygot vorliegen und so konstant weiter vererbt werden konnen. Insgesamt 
wurden von Marz bis jetzt ea. 180 OOO Antheren von 19 F 1 -Kreuzungen und 20 Eltem 
angesetzt. Durch Priifung der Kreuzungseltem sollen auch bei Wintergerste gewebekul
turtaugliche Linien ermittelt werden. Die ersten vorlaufigen Ergebnisse sind in bezug auf 
Kallusbildungsrate und Pflanzenbildung ahnlich wie bei Sommergerste. Bisher sind 550 
griine Pflanzen aus Mikrosporen entstanden. Die ersten homozygoten A 1 -Pflanzen konn
ten bereits geerntet werden und werden jetzt auf Ba YMV-Resistenz getestet (s. 2.2). 

1.5 Entwicklung eines Verfahrens zur mechanischen Inokulation von Gerste mit Gelb
mosaikvirus - Development of a procedure for mechanical inoculation of barley 
with BaYMV (Friedt, W.) 

Voraussetzung fur die Resistenzselektion auf Gelbmosaikvirus (BaYMV) ist die Verfiig
barkeit eines sicheren Virustests. Neben dem Feldtest in verseuchter Erde wurde zunachst 
versucht, natiirliche Inokulation in verseuchter Erde in Topfen im Gewachshaus zu er
zielen. Diese Versuche brachten nicht den gewiinschten Erfolg: Im giinstigsten Fall zeig
ten 40 % Pflanzen der hochanfalligen Sorte ,Gerbel' die charakteristischen BaYMV 
Strichelsymptome. Daraufhin wurden Vorversuche zur mechanischen Inokulation mit 
PreBsaft befallener Pflanzen durchgefiihrt, die Teilerfolge zeigten. Durch Wahl geeigneter 
Zusatze zum lnokulum gelang es schlieBlich, 100 % Infektionserfolg reproduzierbar zu 
erzielen, wobei die Verwendung von O,lM K2 HP04 Puffer am vorteilhaftesten war. Mit 
Hilfe des mechanischen Inokulationstestes wurde begonnen, das beschriebene Kreuzungs
material auf Resistenz zu priifen, und es liegen erste Ergebnisse von Kreuzungen resisten
ter x anfiilliger Sorten vor. Danach scheint die Resistenz in der Sorte ,Franka' rezessiv 
vererbt zu werden. 

1.6 Versuche zur Pflanzenregeneration aus isolierten Pollenkulturen der Gerste - Ex-
periments for the regeneration of isolated barley pollen grains (Kohler, F.) 

Das Ziel der Arbeit ist die Entwicklung einer Methode zur isolierten Mikrosporenkultur 
bei Gerste. Gelingt es, aus den Mikrosporen direkt griine Pflanzen zu regenerieren, so hat 
man ein haploides Einzellsystem zur Verfiigung, das aussichtsreich fiir die Resistenzselek
tion eingesetzt werden kann. Werden die isolierte11 Mikrosporen gemeinsam mit einigen 
Antheren kultiviert, so bilden sich Kalli und daraus auch griine Pflanzen; lii.Bt man die 
Mikrosporen in volliger Abwesenheit der Antheren wachsen, so lauft die Entwicklung z. 
Zt. nur bis zum Mikrokallusstadium. Es wird im Augenblick beobachtet, wie sich dieses 
Einzellsystem in Anwesenheit von Fusarinsaure, dem Toxin bestimmter Fusarium-Spe
zies, verhalt. Dazu werden u. a. auch Enzymaktivitaten gemessen. 
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1.7 Versuche zur Entwicklung von Friihselektionsmethoden auf Fusarium-Resistenz bei 
Weizen - Development of early screening procedures in wheat for Fusarium re
sistance (Lindinger, Karin, in Zusammenarbeit mit Mielke, H., Institut ftir Pflanzen
schutz in Ackerbau und Grtinland, AuBenstelle Kitzeberg und GroBmann, F., Uni
versitat Hohenheim) 

Fusarien sind wichtige Komponenten pilzlicher Befallsbilder von bodenblirtigen FuB- und 
Ahrenkrankheiten beim Weizen. Die Zlichter stufen den Ertragsausfall <lurch Fusarien an 
vorderer Stelle ein, wobei eine chernische Bekampfung praktisch nicht moglich ist. Es 
soll folglich genetisch verankerte Resistenz aufgebaut werden. Hierzu wird L der Fusa
riumkomplex zerlegt und nach Isolierung in axenischer Kultur gehalten; 2. werden In
fektionsmethoden ftir Gewachshaus und Labor erarbeitet; 3. werden Techniken ent
wickelt, rnit denen in Population der Resistenzgrad bestimmt werden kann und 4. wird 
die Korrelation zwischen Labor- und Feldtest ermittelt. Darnit dlirften wesentliche Grund
lagen ftir eine genetisch-ztichterische Arbeit rnit dem Ziel des Aufbaus von stabilen Resi
stenztragern bei Weizen geschaffen werden. 

1.8 Entwicklung eines Testsystems zur quantitativen Erfassung der Mehltau-Resistenz in 
Roggen - Development of a test system for the quantitative assessment of resistance
to mildew in rye (Lind, V.) 

Zur Priifung der Mehltauresistenz wurde eine standardisierte Labormethode entwickelt: 
Keimpflanzen werden reproduzierbar rnit einer bestimmten Sporen�enge beimpft. Nach 
der Latenzzeit kann die Sporulationsrate im abgeschnittenen zweiten Blatt, das zwei Tage 
in vitro gehalten wird, photometrisch bestimmt werden, indem man die Sporen, die sich 
wahrend dieser Zeit gebildet haben, abwascht und die Trtibung rniBt. Parallel dazu kann 
bereits an Segmenten des Primarblattes die Befallstarke aufgrund der Zahl gebildeter 
Mycelpusteln bestimmt werden. Beide Ergebnisse geben zusammen einen sicheren Wert 
ftir die Starke der Resistenz. Bei dieser Methode kann die Sporulationsrate in allen Ent
wicklungsstadien des Roggens erfaBt werden. 

1.9 Aufbau einer Selektionsmethode fur die gleichzeitige Erfassung mehrerer quantitati
ver Merkmale am Beispiel verbesserter Proteinqualitat in Getreide - Development of
a screening method for the simultaneous evaluation of several quantitative characters 
on the example of protein quality in cereals (Walther, H.)

Ein l l jahriges Forschungsprojekt der FAO/lAEA/GSF/SIDA zur Proteinverbesseru�g in 
Getreide wurde dieses Jahr abgeschlossen. In diesem Projekt war es die Aufgabe des In
stitutes, ein geeignetes Selektionsverfahren zu entwickeln, welches in Mutations- und 
Kreuzungsprogrammen die Auslese auf verbesserte Protein- und Lysinstamme bei nicht 
gemindertem Ertrag ermoglicht. Das Forschungsvorhaben wurde an Sommergerste mit 
zwei Ztichtungsprogrammen durchgeftihrt. 
1. Mutationsztichtung nach lnduktion genetischer Variabilitat mit Hilfe von Ethylmethan
sulfonat (EMS) und Rontgenstrahlen (X) in einem Teilramsch-Ausleseverfahren.
2. Kreuzungsztichtung nach Kombination von protein- und lysinreichen Eltern in einem
Pe digree-Ausleseverfahren.
Voraussetzung fiir eine erfolgreiche Selektion war der Aufbau einer geeigneten Selektions
methode, die den gleichzeitigen EinfluB der drei entscheidenden Merkmale Proteingehalt, 
Lysingehalt und Kornertrag berlicksichtigt. Hierzu wurde das Verfahren der ,,integrierten 
Selektion" entwickelt. Dieses Verfahren gestattet es, auch andere quantitativ vererbte 
Eigenschaften, z. B. Resistenzen, neben weiteren wichtigen Eigenschaften wie Qualitat 
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und Ertrag zu selektieren. Die Ergebnisse des Proteinprojekts !assen sich wie folgt zu-
sammenfassen: 

1. Mit Hilfe der ,,integrierten Selektion" ist im Vergleich zur ,,Selektion nach unabhangi
gen Selektionsgrenzen" ein hoherer Selektionsgewinn moglich. 2. Es ist moglich, Mutan
ten auf quantitativ genetischer Basis zu induzieren und Stamme mit verbessertem nutz
baren Proteinertrag auszulesen. Ein Selektionsfortschritt ist jedoch nur in kleinen Schrit
ten im Bereich von 10 bis 15 % Mehrleistung je Selektionszyklus moglich. 3. Mutagentien
(EMS, X) unterscheiden sich in ihrer Effizienz bei der Herstellung eines genetisch nutz
baren Potentials. Besonders deutlich wird eine hohere Anzahl additiver Geneffekte er
reicht, wenn die Behandlungen mehrfach wiederholt werden. 4. Sorten reagieren auf
mutagene Behandlung, gemessen an den ausgelesenen nutzbaren Mutanten, sehr unter
schiedlich. 5. Die Auslese auf proteinverbesserte Stamme in Kreuzungspopulationen von
lysin- und proteinreichen Eltem auf qualitativer Basis war ausnahmslos ohne Erfolg. Eine
Erhohung des nutzbaren Proteingehalts war zwar durchaus moglich, jedoch nur unter
gleichzeitigem Ertragsverlust. 6. Der Selektionsaufwand ist gemessen am Selektionsergeb
nis bei Mutationszi.ichtung deutlich hoher als bei Kreuzungszi.ichtung. Dies bedeutet, da:B
bei Anwendung gleicher Selektionsverfahren ein vergleichbarer Selektionsfortschritt
durch Kreuzungszi.ichtung leichter zu erreichen ist.

2. Spezifische Versuche zur Erstellung von Resistenztragem - Specific experiments for
the production of resistances

2.1 Aufbau von Septoria-Resistenz in Weizen - Production of Septoria resistance in 
wheat (Walther, H.) 

Beim Aufbau von Septoria-Resistenz in Weizen wurden drei Probleme bearbeitet: 1. Er
mittlung und Auslese von Resistenzunterschieden in der Wirtspopulation. Bei der Suche 
nach genetischen Resistenztragern, die zu einer Verbesserung der zi.ichterisch nutzbaren 
Variation in der Resistenz ftihrt, wurde mit dem Autbau eines Genpools begonnen. Dazu 
wurde Material aus der Genbank, aus Mutantenversuchen sowie aus nationalen und inter
nationalen Sortimenten zusammengestellt und nach ki.instlicher Feldinfektion auf Re
sistenzunterschiede gepri.ift. Stamme mit i.iberdurchschnittlichem Resistenzniveau wur
den ausgelesen und gehen in den Genpool ein, der dann for die Kombination einer quan
titativen Resistenz durch Kreuzung genutzt wird. 2. Die genetische Variation auf Seite 
des Parasiten ist bisher unbekannt; da von der Kenntnis des genetischen Virulenzspek
trums des Parasiten das Ausleseverfahren in der Kombinationszi.ichtung abhangt, wurde 
mit der Zusammenstellung einer Parasitenpopulation aus verschiedenen europaischen 
Herki.inften begonnen. 3. Zur Pri.ifung von Wirtsgenotypen auf Septoria-Resistenz wurde 
ein Feldinfektionstest aufgebaut, der zur Vorselektion auf potentielle Resistenztrager 
eingesetzt wird. 

2.2 Untersuchungen zur Gelbmosaikvirus-Resistenz bei Wintergerste - Investigations on 
BaYMV-resistance in winter barley (Friedt, W., in Zusammenarbeit mit Huth, W., 
Institut fur Viruskrankheiten der Pflanzen, Braunschweig) 

Die Verbreitung des bodenbi.irtigen Gelbmosaikvirus der Wintergerste (BaYMV) zeigt in 
Deutschland zunehmende Tendenz, wobei unsere wichtigsten Sorten besonders starke 
Ertragseinbu:Ben erleiden. Im bisherigen Sortiment sind nur vier resistente Sorten ent
halten, die aufgrund sonst unbefriedigender agronomischer Eigenschaften keine fi.ihrende 
Stellung im Anbau einnehmen. Daneben zeigen einige Muster im Genbanksortiment 
ebenfalls Widerstandsfahigkeit gegen BaYMV. Uber die Vererbungsweise der Resistenz 
ist - abgesehen von einer japanischen Herkunft, in der partielle Dominanz vorliegt, -
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nichts publiziert. Es ist deshalb dringend erforderlich, die Genetik der Resistenz zu unter
suchen, bevor eine planvolle Kombinationszi.ichtung auf BaYMV-Resistenz rnit sonst 
guten agronomischen Werteigenschaften durchgefiihrt werden kann. In einem umfassen
den Kreuzungsprogramm wurden im Berichtsjahr ea. 200 Kreuzungen durchgefiihrt und 
i.iber 4 700 F 1 -Pflanzen erhalten. Die Schwerpunkte lagen dabei auf folgenden Kreuzungs
kombinationen: 1. resistente Sorte x japanische Resistenzquelle; 2. einheimische resi
stente Sorten und Linien untereinander und 3. resistente Sorten x anfallige Hochleistungs
sorten. Die Kreuzungsnachkommenschaften wurden z. T. im Freiland in Sunstedt/Braun
schweig zur Pri.ifung auf nattirlichen Virusbefall ausgesat. 

Hiermit und rnit der Entwicklung der Testmethodik (siehe 1.5) sind die wesentlichen 
Voraussetzungen fur eine planvolle zi.ichterische Arbeit geschaffen. Dies wird einerseits 
mit konventioneller Kreuzungszi.ichtung weiter betrieben, zum anderen wird versucht, 
die Entwicklung neuer resistenter und hochleistungsfahiger Sorten auf dem Weg tiber die 
Haploid-Zi.ichtung (siehe 1.4) zusatzlich zu beschleunigen. 

2.3 Aufbau von mehltauresistenten Roggenlinien - Production of mildew resistant rye 
lines (Lind, V., in Zusammenarbeit rnit Geiger, H., Universitat Hohenheim) 

Zur Analyse der Mehltauresistenz bei Roggen wurden umfangreiche diallele Kreuzungen 
durchgeftihrt. Eindeutig monogen vererbte Resistenz wurde nicht nachgewiesen. Neben 
der Selektion von Inzuchtlinien rnit oligogen und polygen vererbter Resistenz wird die 
Suche nach definierten Resistenzgenen fur die Hybridzi.ichtung fortgesetzt. Hierbei sollen 
mehrere Kreuzungsverfahren und Mehltauisolate unterschiedlicher Virulenz eingesetzt 
werden. In Zusammenarbeit rnit Roggenztichtern wurde die Verbesserung des Resistenz
niveaus panmiktischer Roggensorten begonnen. Dazu werden quantitative Selektionsver
fahren und unterschiedliche Zi.ichtungstechniken, wie Massenauslese und rekurrente 
Selektion, eingesetzt. Als Selektionskriterium gelten Jugend- und Altersresistenz. Die 
verwendeten Testpopulationen gehen auf die Sorten ,Halo' und ,Carokurz' zuri.ick. Beide 
zeigen eine unterschiedliche Resistenz in verschiedenen Entwicklungsstadien. Die Selek
tion erfolgt im Gewachshaus und in isolierten Feldparzellen. Parallel wird der Labortest 
(siehe 1.8) zur Absicherung der Selektion an Stichproben eingesetzt. 

Institut fur biologische Schiidlingsbekiimpfung in Darmstadt 

Die biologische Bekampfung sti.itzt sich u. a. auf folgende Prinzipien: (1) Schonung der 
Nutzorganismen <lurch gezielten Pflanzenschutz, geeignete Anbauverfahren usw., (2) Ein
btirgerung, Massenvermehrung und Ausbringung von Nutzorganismen, (3) Einsatz biotech
nischer Verfahren. Im Berichtsjahr waren wir auch bemtiht, die Studien tiber biotechni
sche Verfahren auszudehnen, da sie wertvolle Bausteine fiir einen integrierten Pflanzen
schutz darstellen konnen. So sind Pheromone im Wamdienst und zur Ermittlung opti
maler Bekampfungstermine fast unentbehrlich geworden. Verschiedene Naturstoffe 
konnen als Kotler dienen oder abschreckend wirken und so den Befall rnindern. Eine 
nahere Beschaftigung rnit solchen Pflanzeninhaltsstoffen scheint uns deshalb angezeigt. 

Hervorzuheben sind diagnostische Forschungen (Huger, A. M., Zimmermann, G. u. a.), 
deren Aufgabe es ist, bereits bekannte und vor allem auch neue Krankheitserreger von 
Schadarthropoden zu bestimmen und naher zu untersuchen. Die Diagnosearbeiten erfol
gen vor allem unter drei Gesichtspunkten: (i) im Rahmen der Prognose zur Ermittlung 
der nati.irlichen Verseuchungsrate von Schadlingspopulationen, (ii) zur sanitaren Betreu
ung von Insektenmassenzuchten, (i i i) zum Nachweis neuer Erreger for die biologische und 
integrierte Bekampfung. (Proben von erkrankten Schadlingen, deren Untersuchung aus 
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den erwahnten Fragestellungen sinnvoll erscheint, bitten wir zur Bearbeitung an das In
stitut einzusenden) 

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

In Zusammenarbeit mit einer westpalaarktischen Gruppe der internationalen Organisation 
for biologisehe Schadlingsbekampfung (IOBC) wurde die Entwicklung von Standardver
fahren zur Prtifung der Nebenwirkung von Pflanzensehutzmitteln auf Nutzarthropoden 
fortgesetzt. Bei der Laborprtifung wird die Initialwirkung getestet, indem die Ntitzlinge 
einem frischen, jedoeh angetrockneten Belag des Mittels ausgesetzt werden. Unschadliehe 
und sehwach schadliehe Praparate werden nieht weitergepriift und konnen aueh in der 
Praxis als unschadlich gelten. Alie weiteren Praparate werden Persistenz-, Halbfreiland
und Freilandpriifungen unterzogen. Prtifungen von 40 Pflanzenschutzmitteln an neun 
bzw. 13 Nutzarthropoden-Arten naeh Standardverfahren erfolgten im Rahmen eines 
gemeinsamen Testprogramms von Mitgliedern der Arbeitsgruppe in seehs verschiedenen 
Landern. Die Insektizide bzw. Akarizide Dipel, Torque, Dimilin und AAzomate, die 
Fungizide Nimrod, Cercobin-M, Ortho Difolatan, Orthocid 83, Bayleton, Ronilan und 
Derosal sowie die Herbizide Illoxan, Kerb 50 W und Semeron waren for die meisten der 
im Labortest gepriiften Ntitzlingsarten unschadlich. Die tibrigen 16 Insektizide, fonf Fun
gizide mid ftinf Herbizide waren for den tiberwiegenden Teil der Testtierarten stark oder 
mittelstark schadigend. Mit der gemeinsamen Priifong von 20 weiteren Praparaten wurde 
1982 begonnen. 

2. Verfahren zur Optimierung des Einsatzes von Nutzarthropoden - Procedures to opti
mize the utilization of beneficial arthopods (Hassan, S. A., in Zusammenarbeit mit den
Pflanzensehutzdiensten Frankfurt und Freiburg)

Der kommerzielle Einsatz des Eiparasiten Trichogramma evanescens zur biologischen Be
kampfung des Maisztinslers hat in den letzten Jahren in zahlreichen Saat- und Stil:imaisbe
standen in Baden und Hessen seine Bewahrungsprobe bestanden. Das Verfahren ist um
weltfreundlieh, energiesparend und preiswert. 1982 wurden insgesamt 850 ha mit gutem 
Erfolg mit Trichogramma behandelt. Zu den Versuchen zur Optimierung des Einsatzes 
von Trichogramma im Berichtszeitraum gehorte ein umfangreiches Experiment, wobei 
zur Bekampfung des Maisztinslers mit einer einmaligen Behandlung ea. 135 OOO Parasiten 
in drei verschiedenen Altersstadien je ha freigelassen wurden. Im Raum Freiburg erfolg
ten am 2. 7. 1982 in 12 versehiedenen Maisfeldern in Parzellen von mindestens 5 OOO m2 

einmalige Freilassungen von Trichogramma. Im Vergleieh zur unbehandelten Kontrolle 
wurden Verminderungen des Maisziinslerbefalls von ea. 79 % erzielt. In 15 weiteren Par
zellen ftihrten drei Trichogramma-Freilassungen von jeweils 45 OOO Parasiten/ha naeh der 
herkommliehen Methode zu einem durehsehnittliehen Wirkungsgrad von ea. 56 %. Im 
Raum Darmstadt wurde die Wirkung einer einmaligen Trichogramma-Freilassung mit 
synthetisehen Pyrethroiden vergliehen. Dabei wurde for das biologisehe Verfahren ein 
Wirkungsgrad von 88 % erzielt, wahrend Ambush 81 % und Deeis 86 % erreiehten. 
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3. Entwicklung integrierter Verfahren zur Bekiimpfung von Schadarthropoden - De
velopment of methods for integrated control of pest arthropods

3.1 Untersuchungen zu Vorkommen und Prognose des Maisziinslers - Investigations on 
the existence and forecast of Ostrinia nubilalis (Langenbruch, G. A., in Zusammen
arbeit mit den Pflanzenschutzdiensten in Frankfurt/Main, Stuttgart, Miinchen und 
Mtinster) 

Der Maiszlinsler ist aus vielen Teilen der Bundesrepublik bekannt, tritt aber nur in Stid
westdeutschland und einigen Teilen Bayerns als Maisschadling in Erscheinung. Um Aus
kunft tiber das Vorkommen der verschiedenen ,,Pheromonrassen" des Zlinslers zu erhal
ten, wurden entsprechende Fallen in vier Verbreitungsgebieten aufgestellt. Bedingt dtirch 
die geringe Fii.ngig_lceit lal:it sich vorlaufig nur der SchluB ziehen, daS in Stidhessen und im 
Raum Karlsruhe allein die ,,Iowa-Rasse" for eine Maiszlinsler-Prognose zu berlicksichtigen 
ist. Zwischen verschiedenen Fabrikaten ergaben sich hinsichtlich der Fangzahlen betracht
liche Unterschiede. Zwischen dem Auftreten der ersten Falter an der Pheromonfalle und 
dem Beginn der Eiablage - einem for die Bekiimpfung mit Schlupfwespen entscheidenden 
Termin - lagen bei Darrnstadt sechs Tage, das Maximum der Eiablage - entscheidend for 
die Festlegung des glinstigsten Spritztermins - lag weitere 18 Tage spiiter. 

3.2 Integration biologischer und chemischer Verfahren im Maisanbau - Integration of 
biological and chemical methods on corn crops (Hassan, S. A., in Zusammenarbeit 
mit dem Pflanzenschutzdienst Freiburg) 

Die Moglichkeit der Integration von Trichogramma evanescens-Einsiitzen zur Maisziinsler
bekampfung mit chemischen lnsektiziden gegen Blattlause wurde im Berichtszeitraum 
weiter untersucht. Im Raum Freiburg erfolgten nach am 2. 7. 1982 durchgefiihrter ein
maliger Trichogramma-Freilassung von ea. 135 OOO Parasiten/ha Spritzungen mit Pirimor 
(300 g/ha), Metasystox R (0,8 I/ha) und Nexion stark (1,5 1/ha). Die Praparate wurden 
jeweils an drei verschiedenen Orten mit einem Stelzenschlepper ausgebracht. Durch die 
chemischen Behandlungen verminderte sich die Leistung bzw. der Wirkungsgrad der Para
siten wie folgt: Pirimor 22,6 %; Metasystox R 43,2 %; Nexion stark 42,1 %. Bei starkem 
Blattlausbefall ist eine Integration der Trichogramma Freilassung mit einer Spritzung von 
Pirimor vertretbar. 

Praparat Anzahl Maiszlinslerraupen / 100 Stengel Wirkungsgrad 

o h n e Trichogramma-F reilassung ohne I mit 

Trichogramma ohne mit Insektizidbehandlung 

lnsektizid % % 

Pirimor 190 23 66 87,9 65,3 
Metasystox R 190 23 105 87,9 44,7 
Nexion stark 190 23 103 87,9 45,8 

3.3 Beobachtungen zur Lebensweise und Bekiimpfung der Thuja-Miniermotte (Argy
resthia thuiella) - Observations on the mode of life and the control of Argyresthia 
thuiella (Langenbruch, G. A.) 

Die Thuja-Miniermotte hat sich im Raum Darmstadt ausgebreitet. Zur Bekampfung wur
den bisher breitenwirksame Pflanzenschutzmittel empfohlen. Um Bekampfungsmoglich-
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keiten mit biologischen oder zumindest selektiven Praparaten zu erproben, wurden Be
obachtungen zum Falterflug, zur Eiablage und zum Schliipfen der Junglarven durchge
fohrt. Die Falter schliipften nahezu alle nach dem 10. Juni innerhalb von 10 Tagen, die 
Eiablage zog sich aber iiber mehrere Wochen hin. Anfang August wurden noch unge
schliipfte Eier gefunden. Eine Bekampfung mit peroral wirkenden Insektenpathogenen 
diirfte deshalb schwierig sein, doch totete eine einmalige Spritzung mit einem kurz wirk
samen Pyrethrum-Praparat (0,2 %) am 20. 6. nahezu alle Falter ab. 

3.4 Pflanzenstoffe als natiirlicher Schutz gegen Schadbefall - Plant substances as natural 
control of pests (Klingauf, F., in Zusammenarbeit mit Bestmann, H.J. und Mitarbei
ter, Institut for organische Chemie II der Universitat Erlangen-Niirnberg) 

Wild- und Kulturpflanzen verfiigen iiber zahlreiche Abwehr-Mechanismen, um dem Befall 
von Schadorganismen zu entgehen oder ihn zumindest zu begrenzen. Im Rahmen der 
biotechnischen Bekampfung als Teilgebiet der biologischen Verfahren sind diese natiirli
chen Begrenzungsfaktoren fiir Schadlingspopulationen von grundsatzlichem Interesse. An 
atherischen Olen reiche Pflanzen werden zum Teil vergleichsweise geringer von Schadlin
gen attackiert, so daE sie for Mischkulturen zum Schutz anfalliger Pflanzen empfohlen 
werden (z. B. Lavendel). In Laborversuchen wurden atherische Ole aus 16 Pflanzenarten, 
die z. T. als Heil- und Gewiirzpflanzen verwendet werden, auf ihre Wirkung gegeniiber 
zwei Arten von Vorratsschadlingen und drei Blattlaus-Arten getestet. Durchweg wirkte 
die Gasphase der Ole insektizid. Am wirksamsten waren Pfefferminz-, Thymian- und 
Zimtol, die bei der Getreidemotte (Sitotroga cerealella) in Konzentrationen von je nur 
6 µ1/1 Luft innerhalb von drei Stunden iiber 9 0  % Mortalitat zur Folge hatten. 

4. Okologie von Schad- und Nutzinsekten sowie Massenzucht gesunder phytophager
Insekten - Ecology of pest- and beneficial insects and mass rearing of healthy phyto
phagous insects

4.1 Verbreitung des Getreidewicklers in der Bundesrepublik Deutschland - Distribution 
of the cereal leaf roller in the German Federal Republic (Bathon, H. und Glas, M.) 

Durch die Raupen des Getreidewicklers (Cnephasia pumicana) wurden seit etwa 1977 
erhebliche Schaden im Getreideanbau der Rheinpfalz verursacht. An diesen ist auch der 
Ahrenwickler (C. longana), der in groBen Teilen Mitteleuropas vorkommt, beteiligt. Da 
bislang iiber die Verbreitung des Getreidewicklers in Deutschland keine Angaben vorlie
gen, wurde 1982 unter Mithilfe von Pflanzenschutzdienststellen, Universitatsinstituten 
und Einzelpersonen eine bundesweite Erhebung mittels Pheromonfallen durchgefiihrt. 
Die Fallen vom Typ Biotrap® waren mit Kodern der Firma Hoechst und des lnstituut 
voor Onderzoek von bestrijdingsmiddelen (Wageningen) bestiickt. An 72 Standorten wa
ren die Fallen zwischen Ende Juni und Anfang August aufgehangt. - Danach kommt der 
Getreidewickler nordlich der Mittelgebirge nicht vor. Sein Verbreitungsschwerpunkt liegt 
in der nordlichen Oberrheinebene. Weiterhin folgt er den groBen FluBtalern, wahrend er 
in hoheren Lagen zu fehlen scheint. Somit ist in den folgenden Jahren insbesondere in 
diesen Gebieten auf sein Vorkommen und FraBschaden an den Blattern und in der Ahre 
verschiedener Getreidearten zu achten. Weitere Erhebungen in den nachsten Jahren, die 
auch dem Ahrenwickler gelten, sollen ein genaueres Verbreitungsbild liefern und zeigen, 
ob eine Arealausweitung in der Bundesrepublik Deutschland erfolgt. 
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5. Diagnose und praktische Bedeutung von Krankheiten bei Schad- und Nutzinsekten
- Diagnosis and practical importance of diseases of pests and beneficial insects

5.1 Untersuchungen zur Parasitierungsleistung von gesunden und mit Nosema pyrausta 
infizierten Eiparasiten (Trichogramma evanescens) - Studies on the rate of egg para
sitism by healthy and Nosema pyrausta-infected Trichogramma evanescens (Huger, 
A.M.)

Fri.ihere Erhebungen hatten gezeigt, daB in alten Maisanbaugebieten die chronische Ver
seuchung der Maiszlinslerpopulationen (Ostrinia nubilalis} mit der Mikrosporidie Nosema 
pyrausta meist sehr hoch liegt und > 7 0  % betragen kann. Die Mikrosporidien werden 
germinativ in den Eiern auf die Nachkommen libertragen. Wie 1981 durchgeftihrte Unter
suchungen ergaben, infizieren die in den Ostrinia-Eiem vorhandenen Mikrosporidien auch 
den Eiparasiten Trichogramma evanescens wahrend seiner Embryonalentwicklung. Nach
dem dieser Parasit in den vergangenen Jahren mit bestem Erfolg zur biologischen Be
kampfung des Maiszlinslers eingesetzt wurde, gait es nun zu klaren, ob und ggf. wie stark 
die Parasitierungsleistung mikrosporidioser Parasiten-Weibchen beeintrachtigt ist. Zu 
diesem Zweck lieBen wir mikrosporidiose und gesunde Ostrinia-Eigelege von T. evanescens 
(P-Generation) parasitieren. Den frisch geschllipften infizierten und gesunden F 1 -Tricho
gramma-Weibchen wurde dann in Einzelhaltung je ein Eispiegel der Getreidemotte Sito
troga cereale/la ftinf Tage lang zur Parasitierung vorgelegt. Die nach Schllipfen der F 2 -

Trichogrammen erfolgte Auswertung ergab ftir die gesunden F 1 -Parasiten im Mittel 71 
(sx = 29,9) parasitierte Eier/Weibchen, ftir die mikrosporidiosen hingegen nur 35,7 
(sx = 24,4). Im ersteren Fall betrug die F2 -Schllipfrate 95,2 %, im letzteren 87 ,6 %. Ca. 
40 % der von mikrosporidiosen F 1 -Parasitenweibchen stammenden F 2 -Generation sowie 
alle nicht geschllipften F2 -Stadien wurden individuell diagnostiziert. Dabei waren keine 
Mikrosporidieninfektionen nachzuweisen. Offenbar findet im Gegensatz zum Wirt bei 
den Parasiten keine transovarielle Mikrosporidientibertragung statt. 
Da in der praktischen Anwendung von Trichogramma nur gesunde Parasiten ausgebracht 
werden, die mikrosporidiose und gesunde Ostn"nia-Eigelege gleichermaBen parasitieren, 
ist die Parasitierungsleistung der Ausgangsgeneration normal. Nach den vorliegenden Er
gebnissen muB allerdings in stark mit Mikrosporidien verseuchten Maiszlinsler-Popula
tionen bei den im Feld geschllipften F 1 -Trichogrammen mit einer entsprechend reduzier
ten Ei-Parasitierung gerechnet werden. Die dadurch in ihrer Dichte verminderten Weib
chen der F2 -Generation lassen individuell wieder eine normale Parasitierungsleistung 
erwarten. 

5.2 Untersuchungen zur Atiologie einer Grillenkrankheit - Nachweis einer neuen Virose 
- Studies on the etiology of a cricket disease - Isolation of a new virus (Huger, A. M.)

Untersuchungen zur · A tiologie einer Krankheit in Grillenzuchten, die zunachst bei der 
Feldgrille (Gryllus campestris), anschlieBend auch bei G. bimaculatus, Teleogryllus cam
modus und Teleogryllus oceanicus auftrat, fi.ihrten zum Nachweis einer neuen Virose. 
Die durch Saccharose-Gradientenzentrifugation (30-63 %) gewonnenen reinen Virusiso
late erwiesen sich ftir die Grillen sowohl bei intraperitonealer als auch bei peroraler Appli
kation als infektios. Die Dichte der Viren liegt bei ea. 1 ,23 g/ml. Wie elektronenmikros
kopische Untersuchungen zeigten, sind die Viruspartikeln ellipsoid bis stabchenformig; 
ihre mittlere Gr6Be betragt 177 x 87 nm. Verschiedentlich war eine filamentose Sub
struktur der Viren zu erkennen. Die Virusvermehrung erfolgt hauptsachlich in der peri
pheren Zone der Fettkorper-Zellkeme, die auffallend hypertrophieren ((/)bis zu 11 5 µm).
Entsprechend der stark feulgenpositiven Reaktion von Virusherden handelt es sich offen-
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bar um ein DNS-Virus. Weitere Untersuchungen zur Virus-Charakterisierung, Virogenese 
und zum Wirtskreis der Viren sind im Gange. 

6. &cillus thuringiensis-Mikrobiologie und Okologie - &cil/us thuringiensis - micro-
biology and ecology

6.1 Versickerungsversuche - penetration experiments (Krieg, A.) 

Zur Frage, ob die Anwendung von Bacillus thuringiensis (= B. t.) zur lnsektenbekiimpfung 
im Bereich von Wasserschutzgebieten gestattet werden kann, ist sein Versickerungsver
halten entscheidend. Deshalb wurden Lysimeter-Versuche mit einem Indikatorstamm von 
B. t. var. israelensis (Serotyp H-14) durchgefi.ihrt, der gegen Chloramphenicol, Rifampi
cin und Amphotericin resistent ist und somit auf entsprechenden Antibiotikaplatten (im
Gegensatz zu allen Bodenkeimen) aliein anwiichst. Die Experimente erfolgten unter
Standardbedingungen (BBA - Merkblatt 37) mit zwei Boden (humoser lehmiger Sand
bzw. humusarmer Sand). Am Ende des Versuches wurden auBer dem Eluat auch noch
Bodenproben aus verschiedenen Tie fen (1,3,5 ,l 0,15 ,30 cm) der Erdsiiulen bakteriologisch
untersucht. Nach der Applikation von 5 x 104 Sporen/cm2 und einer ,,Beregnung" ent
sprechend 200 mm Niederschlag waren die B. t.-Sporen schon in 5 cm Bodentiefe zu 99 %
und in 15 cm Tiefe zu 99,90 % (humusarmer Sand) bzw. 99,99 % (in humosem lehmigen
Sand) adsorbiert. Dementsprechend war das Eluat der 30 cm-Bodensiiule vollig B. t. frei.
- Nach diesen Ergebnissen ist nicht zu erwarten, daB im Freiland ausgebrachte B. t.·Spo
ren den Horizont eines Grundwassers erreichen, das sich zur Trinkwassergewinnung eignet.

6.2 Nattirliches Vorkommen von &cil/us thuringiensis in Getreideprodukten - Natural 
contamination of grain products by &cil/us thuringiensis (Krieg, A.) 

Im Zusammenhang mit der Moglichkeit, Bacillus thuringiensis (= B. t.)-Priiparate auch 
gegen Larven von Mehlmotten (Phycitidae) z. B. in Getreide-Schi.ittlagem einzusetzen, 
wurde gepriift, ob B. t. nicht ohnehin im Getreide und Getreideprodukten vorkommt. 
Die mikrobiologische Untersuchung ergab bei deutschen Mahlprodukten Gesamtkeim
zahlen zwischen 6x 104 Bakterien/g bei Weizenmehl und 1 x 108 Bakterien/g bei Rog
genkleie. Der Anteil an Bakterien-Sporen lag um 1 %. Neben dem dominierenden Bacillus 
cereus wurde auch B. t. aus Getreide und Getreideprodukten deutscher Herkunft isoliert. 
Die Isolate gehorten drei Varietaten (Serotypen) an: B. t. var. thuringiensis (Serotyp H-1), 
var. kurstaki (Serotyp H-3a, b) und var. galleriae (Serotyp H-5a, b ). Durch den Einsatz 
von z. Z. handelsi.iblichen B. t.-Praparaten auf der Basis var. kurstaki im Vorratsschutz 
nach der Cover-Methode ist mit einem Anstieg der (ohnehin vorhandenen) Kontamination 
von Getreideprodukten mit Sporenbildnem um etwa ein bis zwei Zehnerpotenzen zu 
rechnen. Durch eine entsprechende Reduktion der Sporen (aber nicht der Kristalle) in 
den zum Einsatz gelangenden B. t.-Praparaten (z. B. durch Gamma-Bestrahlung) konnte 
jedoch diesem potentiellen Anstieg der Sporenzahl gegengesteuert werden. 

7. Biotechnologie: Entwicklung und Einsatz von Insektenvirus-Priiparaten - Biotechno-
logy: Development and application of preparations of insect pathogenic viruses

Diese Untersuchungen wurden im Rahmen eines entsprechenden BMFT-Forschungspro
jektes durchgefiihrt. 

7 .1 Kempolyedervirus von Mamestra brassicae - Nuclear polyhedrosis virus of Mamestra 
brassieae (Baumgartner, Ingrid) 

Im Zusammenhang mit der Anwendung von Viruspriiparaten zur Schadlingsbekiimpfung 
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ist von Bedeutung, ob zwischen verschiedenen Wirts-Populationen erhebliche Unterschie
de in der Empfindlichkeit vorkommen. Zur Klarung dieser Situation wurde im Falle des 
o. g. Kernpolyedervirus eine Prtifung mit drei verschiedenen Populationen der Kohleule
durchgeftihrt. Bei Verwendung unseres Standard-Viruspraparates (MbNPV-D) ergaben
sich bei L2 -Larven (anhand der LD5 0-Werte und der Steilheit der Dosis/Mortalitats-Gera
den) keine signifikanten Wirkungs-Unterschiede zwischen unserem Laborstamm (Mb-D
lab), einem entsprechenden Freilandstamm (Mb-D-wild) und einem franzosischen Frei
landstamm (Mb-F-wild). 
Zur Prtifung der Virus:Persistenz in Spritzbelligen im Freiland wurden nach der Applika
tion (verschiedener Konzentrationen) von Kernpolyedern (MbNPV-D aufMarkstammkohl) 
in bestimmten Abstanden Blattproben entnommen und diese im Biotest im Labor auf 
Virusaktivitat gepri.ift. Anhand der Dosis/Mortalitats-Geraden ergab sich unter den Ver
suchsbedingungen (Darmstadt, Juli) eine Halbwertszeit von 15 bis 23 Stunden Sonnen
schein. Die fi.ir die Praxis wichtigere Virus-lnaktivierungsrate von 99 % lag in diesem Ver
such bei 100 bis 153 Sonnenstunden. 

7 .2 Baculoviren von Agrotis segetum - Baculoviruses of Agrotis segetum (Baumgartner, 
Ingrid) 

Im Zusammenhang mi t unserem Programm zur mikrobiologischen Bekampfung von 
landwirtschaftlich wichtigen Noctuiden werden z. Z. insektenpathogene Viren der Win
tersaateule auf Produktionsbedingungen und Einsatzmoglichkeit im Pflanzenschutz ge
nauer untersucht. Aus virosen Larven gewonnene Rohpraparate enthielten nach morpho
logischen Untersuchungen (LM, EM) neben einem Kernpolyedervirus (AsNPV) noch ein 
Granulosevirus (AsGV). Inzwischen konnten die beiden koexistierenden Viren mittels 
physikalischer Methoden (Zonen-Zentrifugation) und biologischer Verfahren (Endver
dtinnung) separiert und getrennt vermehrt werden. - Anhand des Fragmentmusters ihres 
genetischen Materials (Behandlung der isolierten Virus-DNS rnit Restriktions-Endonuclea
sen und anschlieBender Trennung der Fragmente mittels Agarose-Gelelektrophorese) 
waren beide Baculoviren eindeutig zu charakterisieren. - Zur Zeit laufen vergleichende 
Biotests zur Klarung pathogenetischer lnteraktionen zwischen den beiden sich im glei
chen Wirt reproduzierenden Baculoviren. 

7.3 Vergleich der Persistenz zweier Baculoviren im Freiland - Comparison of field per-
sistence of two baculoviruses (Huber, J.) 

In der Literatur finden sich zum Teil sehr unterschiedliche Angaben iiber die Empfindlich
keit von Baculoviren gegentiber dem UV-Anteil des Sonnenlichtes. Da die Aktivitat die
ser Viren aber nur im Biotest mit lebenden Larven des entsprechenden Insektenwirtes 
gemessen werden kann, muB angenommen werden, daB ein Teil dieser Differenzen sicher 
nur durch die Verwendung unterschiedlicher Wirtssorten und Biotest-Techniken hervor
gerufen wird. - In vorliegendem Falle wurde die Persistenz auf Blattern im Freiland von 
a) dem Granulosevirus des Apfelwicklers (Cydia pomonella) und b) dem Kernpolyeder
virus des Schalenwicklers (Adoxophyes orana) unter moglichst vergleichbaren Bedingun
gen untersucht. Dazu wurden Apfelbaume auf dem Versuchsgelande des Institutes mit ei
ner Mischung der beiden Viren behandelt. Zur Bestimmung der Inaktivierung des Spritz
belags wurden in regelmaBigen Zeitraumen nach der Spritzung Blattproben entnommen
und einem Biotest unterworfen: Von vier aus jedem Blatt herausgestanzten Scheiben
wurden jeweils zwei an Eilarven des Apfelwicklers und zwei an frischgeschltipfte Schalen
wicklerlarven verftittert. Da' die beiden Wicklerarten jeweils nur for ihr eigenes Virus emp
findlich sind, konnte so die biologische Aktivifat beider Viren in denselben Blattproben
bestimmt werden.
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Es zeigte sich, da:l!i die Aktivitat des Spritzbelages sowohl beim Granulosevirus als auch 
beim Kernpolyedervirus in genau demselben Mc&e, namlich mit einer Halbwertszeit von 
15 Sonnenstunden, abnahm. - Die haufig vorgebrachte Hypothese, dail, die Virionen der 
Kempolyeder durch die groBere Proteinmasse des EinschlieBungskorpers besser gegen die 
Sonnenstrahlung geschi.itzt seien als Granuloseviren, konnte somit nicht bestatigt werden. 

7.4 Produktion eines EG-Referenzpraparates des Apfelwickler-Granulosevirus - Produc-
tion of an E. C.-standardpreparation of the codling moth granulosis virus (Huber, J .) 

Da bei den Freilandversuchen mit dem Granulosevirus des Apfelwicklers (Cydia pomo
nella) in den verschiedenen Mitgliedstaaten der EG z. T. verschiedene Viruspraparate ein
gesetzt und zur Titerbestimmung auch unterschiedliche Biotestmethoden verwandt wur
den, war die Aufstellung eines allgemein anerkannten Referenzpraparates notwendig, um 
Wirkungsvergleiche im internationalen Rahmen durchfi.ihren zu konnen. Ein solches Stan
dardpraparat wurde im Rahmen eines Kontraktes der Kommission der EG in Darmstadt 
produziert und den Wissenschaftlern in den Mitgliedslandern zur Verfi.igung gestellt. Der 
Titer des als waBrige Suspension vorliegenden Praparates wurde auf 10 1 0 Virusgranula/ml 
eingestellt. Durch differentielle und anschlieBende isopyknische Zentrifugation im Dichte
gradienten konnte die Kontamination mit Fremdkeimen (unter 104 /ml) sehr niedrig ge
halten werden. Bei Lagerung in tiefgefrorenem Zustand ist eine gleichbleibende Aktivitat 
i.iber mehrere Jahre hinweg gewahrleistet. Die Verwendung dieses Praparates als Standard 
ermoglicht es nun, die in den verschiedenen Laboratorien gewonnenen Resultate brauch
bar miteinander zu vergleichen. 

8. Anwendungsorientierte Grundlagenforschung als Voraussetzung zur Massenproduktion
und gro6flachigen Anwendung insektenpathogener Pilze im Pflanzenschutz - Applied
basic research as a prerequisite for mass production and use of entomogenous fungi in
plant protection (Zimmermann, G. und Bode, E.)

Bei der Bekampfung des Gefurchten Dickmaulri.iBlers (Otiorhynchus sulcatus) werden die 
Sporen von Metarhizium anisopliae auf die Bodenoberflache gebracht oder wenige Zenti
meter tief in den Boden eingearbeitet. In diesem Zusammenhang sollte die Rolle der Bo
denfauna bei der Verbreitung der Konidien dieses Pilzes naher untersucht Wierden. In ei
ner abgewandelten Berlese-Tullgren-Apparatur wurden die in einer Waldbodenprobe be
findlichen Bodentiere durch eine mit M. anisopliae kontaminierte und eine sterile Boden
schicht ausgetrieben und auf einem fi.ir diesen Pilz semiselektiven Nahragar aufgefangen. 
Die Auswertung der ausgetriebenen Tiere und der Pilzkolonien auf dem Nahrmedium er
gab, de& insbesondere Milben und Collembolen die Sporen von M. anisopliae passiv trans
portieren und somit im Boden auch verbreiten konnen. 

9. Erprobung von insektenpathogenen Pilzen zur Bekampfung von Schadinsekten -
Trials with entomopathogenic fungi for control of pest insects

9.1 Versuche zur Bekampfung des Gefurchten Dickmaul.riIBlers (Otiorhynchus sulcatus) 
mit Metarhizium anisop/iae - Experiments with Metarhizium anisopliae for control 
of the black vine weevil (Otiorhynchus sulcatus) (Zimmermann, G.) 

Gewachshausversuche an getopften Zierpflanzen ergaben, dail, eine einmalige Gieil,behand
lung von 50 ml/Topf (Konz. 5 x 107 und 1 x 108 Konidien/ml) bei Kalanchoe zu einem 
Wirkungsgrad von 80 bis 90 % fiihrte, wahrend bei Cyclamen dagegen nur 30 bis 40 % er
reicht wurden. Die Ursachen for die geringe Wirkung von Metarhizium anisopliae bei Al
penveilchen werden zur Zeit naher untersucht. - In Freilandversuchen behandelten wir 
kleinere, befallene Gartenflachen oder Dachterrassen im Fri.ihjahr und Herbst mit M.
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anisoplifze (2 bis 3 l/m2
, Konz. 5 x 107 Konidien/ml). Die Anfang Juni schliipfenden Ka

fer wurden dann wahrend des Sommers abgefangen und im Labor drei Monate lang be
obachtet. In dieser Zeit verpilzten bei Versuch (1) - 58,3 %, bei Versuch (2) -64,8 % und 
bei Versuch (3) - 92,1 %. Die Experimente lassen auf eine ausreichende Bekampfung des 
DickmaulriIBlers rrrit dem Pilzpraparat schlieBen. 

9.2 Bekampfung von Blattlausen mit Verticillium /ecanii (VERT ALEC) im Gewachshaus 
- Control of aphids with Verticillium lecanii (VERT ALEC) in the greenhouse (Zim
mermann, G.)

Erste Versuche zur biologischen Bekampfung von Blattlausen (Myzus pi;rsicae) mit Ver
ticillium lecanii wurden in einem biologisch-dynamischen Betrieb durchgefohrt. In Stan
genbohnen und Paprika fiihrte eine einmalige Spritzung mit VERTALEC (0,5 %) Ende 
Mai zu zahlreichen Verpilzungen, jedoch wurde die Wirkung durch andere Antagonisten 
iiberlagert. In einem dritten Experiment behandelten wir dreieinhalb Reihen Auberginen 
a 30 m am 16. Juni mit VERT ALEC (0,5 %). Die ersten verpilzten Blattlause wurden 
nach einer Woche beobachtet, und nach drei Wochen war die Population zusammengebro
chen. Die gute Wirkung von VERT ALEC hielt bis zum Versuchsende nach acht Wochen an. 

10. Erprobung von antagonistischen Pitzen zur Bekampfung von Phytopathogenen -
Trials with antagonistic fungi for control of phytopathogens (Zimmermann, G. u. a.)

In Zusammenarbeit rnit dem Pflanzenschutzamt Freiburg wurden in einer lOjahrigen 
Zwetschenanlage Versuche zur kurativen Wirkung von BINAB-T-Pellets (Trichoderma
Praparat) gegen den Erreger des Bleiglanzes (Chondrostereum purpureum) unternommen. 
Die Behandlung erfolgte im Fri.ihjahr durch Einfiihrung der Pilzpellets in Bohrlocher in 
den Stamm der Baume. - Beziiglich des Ulmensterbens wurden Untersuchungen auf fol
genden Gebieten begonnen: 

I . Oberpriifung der Wirkung von Pheromonfallen zur Oberwachung von Kaferpopula-
tionen (zusammen mit Bathon, H.) 

2. Pri.ifung von resistenten Ulmensorten
3. Versuche zur biologischen Bekampfung rrrit Trichoderma-Priiparaten.

11. Untersuchungen zur biochemischen Charakterisierung von insektenpathogenen Pit
zen und anderen Insektenpathogenen - Investigations on biochemical characteri
zation of entomopathogenic fungi and other entomopathogens (Vigh, Zs. und Zim
mermann, G.)

Die in der biologischen Schadlingsbekampfung eingesetzten Stamme insektenpathogener 
Pilzarten, z. B. Verticillium lecanii und Metarhizium anisopliae, lassen sich aufgrund ihrer 
morphologischen Merkmale von anderen Isolaten kaum oder nur unbefriedigend diffe
renzieren und charakterisieren. Es sollte deshalb versucht werden, einzelne Arten und 
insbesondere verschiedene Isolate der gleichen Art mit Hilfe biochemischer Untersu
chungsmethoden eindeutig zu definieren. Unter Verwendung von elektrophoretischen 
Trennverfahren, wie der Disk-PAGE und der Ultradi.innschicht-isoelektrischen Fokus
sierung, war es moglich, unterschiedliche Protein- und Isoesterase-Muster nachzuweisen. 

12. Entwicklung und Erprobung verbesserter Applikationsverfahren von Insektenpatho
genen einschlieBlich der spezifischen Erfolgskontrolle - Development and tests of
improved application methods for insect pathogens including evaluation of specific
efficacy (Langenbruch, G. A.)

Die in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Bacillus thuringiensis-Praparate wir
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ken in Anwendungskonzentration selektiv nur gegen Schmetterlingsraupen und sind unbe
denklich for Mensch und Umwelt. Ihre Anwendung ist deshalb weder durch Wartezeiten 
noch durch Riickstandstoleranzen begrenzt, und somit ist auch eine Abdrift zwar nicht 
erwiinscht, aber unbedenklich. Aus diesem Grunde konnen zur Ausbringung dieser Prapa
rate auch Gerate eingesetzt werden, die sich fiir toxische, breitenwirksame Chemikalien 
verbieten, wie z. B. Nebelgerate und Rotationszerstauber, aber arbeitswirtschaftlich vor
teilhaft sin d. - Bei Apfel-Hochstammen, die sehr stark von Gespinstmotten ( Hyponomeuta
sp . .) befallen waren, wurde B. thuringiensis mit einem Holder-Motor-Riickenspriihgerat, 
einem Schwingbrenner-Nebelgerat (Pulsfog K 3) und einem Rotationszerstauber (Mini
Ulva-Handspriihgerat) ausgebracht. In den ersten beiden Varianten wurde ein Spritzpul
ver, in dem dritten Verfahren eine Fliissigformulierung des gleichen Praparats verwendet. 
Die Aufwandmenge richtete sich nach dem jeweiligen Stammumfang, sie lag beim Ulva
Gera t zwischen 50 und 100 ml/Baum. Die Konzentrationen betrugen 0,3, 1,0 bzw. 
12,5 %. Der Bekampfungserfolg wurde nach der Anzahl Gespinste vor der Behandlung 
und 11 Tage nach der Applikation ermittelt. Die Zunahme der Gespinste betrug nach dem 
Spriihen 9 %, nach dem Nebeln 34 %, nach der LV-Behandlung (Rotationszerstauber) 58 % 
und in der unbehandelten Kontrolle 555 %. Demnach brachten alle Verfahren einen deut
lichen Bekampfungserfolg, doch war das Spriihen den anderen Methoden iiberlegen. Die 
unbehandelten Baume wurden vollig entlaubt und eingesponnen. 

Institut fiir Vorratsschutz in Berlin-Dahlem 

1. Vergleichende Untersuchungen zur Dauerwirkung von Insektiziden zum Schutz von
Sorghum und Mais unter tropischen Bedingungen - Comparative investigations on the
longevity of the efficiency of insecticides on sorghum and maize under tropical con
ditions (Wohlgemuth, R.)

Die Dauerwirkung verschiedener insektizider Praparate gegen Rhizopertha dominica un
ter hei:B/trockenen Bedingungen (36° C, 50 % rel. Feuchte) wurden iiber 24 Monate un
tersucht. Die Wirkungsdauer ist in der folgenden Tabelle zusammengefaBt: 

Wirkungsdauer * l 

iiber 
24 Monate 

18-24 Monate

12-18 Monate

9-12 Monate
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Handelsname 

Decis-Puder 0,1 % 
Satisfar 
Permanent 

Decia-Malathion-
Puder 
Folithion 1 % DP 
Neudorff-
Bioresme thrin 
Nuvanol N2P 

Reldan E 2 

Hostaquick 
2 % Dust 

(Est) 
(Est) 
(Est) 

(Est) 
(Est) 

(Est) 
(Est) 

(Sp) 

(Est) 

Wirkstoff Wirkstoffmenge 
mg/kg 

Decamethrin 0,25 
Etrimfos 15 
Permethrin 6 

Malathion 11,25 
Fenitrothion 10 

Bioresmethrin 3 

Jodfenphos 20 

Chlorpyriphosmethyl 5,7 

Heptenophos 40 



Wirkungsdauer *) Handelsname 

6-9 Monate

3-6 Monate

weniger als 
l Monat 

ohne aus
reichende 
Sofortwirkung 

Folithion 500 EC 
Satisfar 
Satisfar 

Damfin P 2  
Damfin 950 EC 
Satisfar 

Detmohn F 

Dusturan 
Kornkaferpuder 
Nexion Dust 2 
Nexion EC 36 

Acte!lic 25 

*) < 10 % Nachzucht gegenliber Unbehandelt 

(Sp) 
(Est) 
(Sp) 

(Est) 
(Sp) 
(Sp) 

(Sp) 

(Est) 
(Est) 
(Sp) 

(Sp) 

Sp = Spritzmittel Est = Einstiiubemittel 

Wirkstoff 

Fenitrothion 
Etrimfos 
Etrimfos 

Methacrifos 
Methacrifos 
Etrimfos 

Dichlorvos + 
Pyrethrin + 
Piperonylbutoxid 
Pyrethrum + 
Piperonylbutoxid 
Bromophos 
Bromophos 

Pirimiphosmethyl 

Wirkstoffmenge 
mg/kg 

12 
5 

15 

10 
15 

5 

9,8 
0,37 
0,18 
1,65 

26,6 
12 
12 

2 

2. Untersuchungen iiber die Verbreitung und den Grad der Resistenz gegen verschiedene
Insektizide bei V orratsschadlingen in einheimischen Lagem und Lebensmittelbetrie
ben - Survey of occurence and level of resistance of stored product pests to insecti
cides (Rall,mann, W.)

Nach An de rung der Arbeit�vorschrift der F AO-Meth ode Nr. 15 wurde fur die Wirkstoffe 
Malathion und Lindan bei folgenden empfindlichen Laborstammen ihre LD 50 (% Wirk
stoff im Gemisch) ermittelt: 

Schadlingsart 

Sitophilus zeamais 

Sitophi/us granarius 

Sitophilus oryzae 

Rhizopertha dominica 

Oryzaephilus mercator 

Oryzaephilus surinamensis 

Tribolium confusum 

Triboliu.m castaneum 

Malathion 

0,031 
0,038 
0,021 
0,063 
0,019 
0,013 
0,051 
0,029 

LD 50 
Lindan 

0,008 
0,004 
0,003 
0,004 
0,098 
0,125 
0,008 
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Ziel der Erhebung ist es, Anhaltspunkte fiir das AusmaB der Gefa.hrdung der Vorratshal
tung durch Einschleppung hochresistenter Schadlingsstiimme zu ermitteln. 

3. Entwicklung von Biotests von Produkten des Neem-Baumes (Azadirachta indica) auf
insektenwirksame Eigenschaften - Development of bioassays of products of the Neem
tree (Azadirachta indica) on insects (Maurer, G., in Zusammenarbeit mit Schmutterer,
H., Universitat GieBen)

Es wird die Wirkung verschiedener Extrake von Samen und Blattern des Neem-Baumes 
(Azadirachta indica) sowie von Neemkerni:il auf Vorratsschadlinge getestet. 

Die Pri.ifung der fraBhemmenden Wirkung von Methanolextrakten von Neemkernen mit 
Tribolium confusum und Rhizopertha dominica zeigte keine signifikanten Unterschiede 
zu unbehandelten Kontrollproben. 

Methanolextrakte aus Neemkernen hatten keine fekunditiitshemmende oder eisterilisie
rende Wirkung bei T. confusum. 

In noch laufenden Versuchen hatten Neemextrakte bei Ephestia kuehniella metamor
phosehemmende Wirkung. Noch eine Wirkstoffkonzentration von 4 ppm im Futtersub
strat ergab eine Mortalitiit von 87 %. 

4. EinfluB niederer Temperaturen (weniger als + 15
° 

C) auf die Entwicklungsfahigkeit
von Eiem und jungen Larven der an SiiBwaren schadlichen Motten, Speichermotte
(Ephestia elute/la), Tropische Speichermotte (Ephestia cautella) sowie von Larven der
Dorrobstmotte (Plodia interpunctella) - Influence of low temperatures (less than
+ 15

° 

C) on the development of eggs and young larvae of moths dangerous to sweets,
Ephestb elute/la and Ephestia cautella as well as of young larvae of Plodia inter
punctella (Strati!, Heidemarie und Reichmuth, Ch.)

In Si.iBwarenbetrieben kommt es gelegentlich zur Eiablage von Motten auf Fertigproduk
ten. Mortalitiits/Einwirkzeit-Kurven for Eier dieser Motten zeigen, dall, der Bereich zwi
schen + 8

° 

C und + 10
° 

C ftir eine Bekampfung besonders geeignet ist. Die Kaltebehand
lung sollte vor dem Larvenschlupf erfolgen, da die Larven eine langere Uberlebensdauer 
und auch eine niedrigere Temperaturgrenze for ihre· Entwicklung haben. Zur Abti:itung 
von frisch abgelegten Eiern der Tropischen Speichermotte und der Speichermotte reichte 
auch bei praxisentsprechender, allmahlicher Abki.ihlung von 22

° 

C auf 10
° 

C eine drei
bis vietwi:ichige Kalteeinwirkzeit aus. In ihren geki.ihlten Fertigwarenlagern ki:innen Si.iB
warenhersteller eventuell auf der Ware vorhandene Motteneier abti:iten, wenn sie die vor
geschlagenen Lagerfristen und -temperaturen einhalten. 

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

Die Mortalitiitsuntersuchungen bei Phosphotwasserstoffbegasungen mit praxisentspre
chendem Gaskonzentrationsverlauf wurden auf die Ei-, Larven- und Puppenstadien des 
Kornkafers (Sitophilus granarius) ausgedehnt. Erste Ergebnisse lassen vermuten, dall, 
frisch abgelegte Eier, altere Larven und Puppen besonders widerstandsfa.hig sind. 

Im Labor wurden Industriekunststoffplanen, die zur Abdeckung von Lebens- und Futter
rnitteln bei PH3 -Begasungen eingesetzt werden, auf Gasdurchlassigkeit untersucht. Unter 
diversen, rnit Neopren bzw. Polyathylen beschichteten Polyarnid- bzw. Polyathylenge
webeplanen (Dicke 25 - 50 µm) und einer Verbundfolie (Dicke 4 µm), Material: Poly
athylen/Polyvinylidenchlorid, schnitt die wesentlich di.innere Verbundfolie gi.instig ab. 
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6. EinfluB von Kohlendioxid auf die Wirksamkeit von Phosphorwasserstoff gegen ver
schiedene Vorratsschadlinge - Effect of carbon dioxide on the efficacy of phosphine
against different stored product insects (Desmarchelier, J.M.)

An adulten Tieren, Puppen, Larven und Eiern der Arten Sitophilus granarius, S. oryzae, 
Trogoderma granarium, Rhizopertha dominica, Tribolium confusum, T. castaneum wurde 
untersucht, ob durch gleichzeitige Anwendung von C02 die Wirkung von Phosphorwas
serstoff gesteigert bzw. der Aufwand von PH3, vermindert werden kann. Adulte und Lar
ven sterben bei PH3 -Konzentrationen von 50 oder 200 rnl/1 in C02 -angereicherter Atmo
sphare schneller. Bei Puppen und jungen Eiern dagegen wirken die PH3 - und C02 -Kon
zentrationen unabhangig voneinander, d. h., es ist keine Wirkungssteigerung vorhanden.
Die Zugabe von C02 bei PHrBegasungen ist besonders bei Tribolium-Befall wirksam,
weil die Eier gegen C02, die anderen Stadien aber gegen PH3 empfindlich sind. Mischun
gen sind auch gegen T. granarium wirkungsvoll, weil das sowohl gegen PH3 als auch gegen
C02 unempfindliche Larvenstadium in Mischungen von PH3 und C02 schneller abstirbt.
Bei Sitophilus-Arten bieten die untersuchten Mischungen keine Vorteile gegeni.iber PH3 -
oder C02 -Begasungen, da die Puppen gegen alle untersuchten Mischungen gleich wider
standsfahig waren.

7. Untersuchungen zum EinfluB verschiedener Parameter auf die Ri.ickstandsbildung bei
der Begasung von Lebensmitteln gegen Vorratsschadlinge - Investigations for the in
fluence of varying parameters on the residues of fumigants during fumigation of food
against stored product insects (Noack, S., Wohlgemuth, R. und Reichmuth, Ch.)

Bei der Begasung von Lebensmitteln mit Phosphin (PH3 ) entstehen auch Ri.ickstande von 
freiem PH3 , die bei der anschlieBenden Lagerung durch Desorption bzw. Diffusion aus 
dem begasten Gut abgebaut werden. Die Abbaugeschwindigkeit gleicher Ri.ickstande ist 
um so hoher, je ki.irzer die Begasungsdauer und je niedriger die Dosierung war und je 
hoher die Lagertemperatur ist. Da der Abbau von Ri.ickstanden gleicher Hohe von den Be
gasungsbedingungen abhangt, sind aus einer einmaligen Ri.ickstandsbestimmung allein 
noch keine Schli.isse auf das weitere Abbauverhalten mi:iglich. 

Ein mathematisches Modell, das den PH3 -Abbau in begasten Haselni.issen, Sojabohnen 
und Weizenki:irnern als DiffusionsprozeB beschreibt, brachte eine gute Ubereinstimmung 
zwischen den berechneten und experimentell ermittelten Abbaukurven. 

8. Ubersicht iiber den Falterflug vorratsschadlicher Motten im Berliner Stadtgebiet -
Stored products moths catches in the urban area of Berlin (Wohlgemuth, R., Reich
muth, Ch. und Stratil, Heidemarie)

Es sollte geklart werden, ob Neubefall von Vorratsgi.itern unter anderem auch durch Zu
flug von Faltern aus entfernt gelegenen Vorratslagern erfolgen kann. Mit Pheromon-be
ki:iderten Fallen wurden im Berliner Stadtgebiet Mannchen von Plodia interpunctella, 
Ephestia kuehniella, E. elute/la und E. cautella gefangen (0 bis 57, (/) 17 Falter). Hohe 
Fangraten von Fallen, die mehrere Kilometer vom nachsten Lager oder Lebensmittelbe
trieb entfernt hingen, zeigen, daB die mannlichen Falter z. T. weite Strecken zuri.ickle
gen. Wenn Untersuchungen zum Flugverhalten weiblicher Falter ahnliche Ergebnisse 
bringen, muB bei gelagerten Vorratsgi.itern mit Neubefall auch durch Zuflug von auBen 
gerechnet werden. 

9. Invasion von Vorratsschadlingen durch Verschliisse - Invasion of stored product in
sect through seals (Khan, M. A.)

Vorratsschadlinge mit relativ schwachen Mundwerkzeugen ki:innen verpackte Nahrungs-
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mittel nur durch Undichtigkeiten an den Verschhissen (Verklebungen, Siegelnahte) befal
len. Hierzu sind die Eilarven dieser ,,lnvasoren" wegen ihrer Kleinheit besonders befahigt. 
Eilarven von sechs verschiedenen Kafer- und Mottenarten waren nicht fahig, Poren, die· 
kleiner als der Kopfkapseldurchmesser sind, auf die erforderliche GroBe zu erweitern. 

10. Untersuchungen zur Dauerwirkung insektizider Impragnierungen bei Pappen - In
vestigations on the effective duration of insecticidal treatment of cardboards (Wohl
gemuth, R.)

Der mechanische Schutz, den Kartonagen gegen das Eindringen von Insekten bieten, 
kann noch durch insektizide Impragnierung der Pappen verstarkt werden. Dabei kommt 
es vor allem auf eine lange Wirkungsdauer auch unter extremen Temperatur- und Feuchte
bedingungen an. 

Auf verschiedenen Pappentypen wurde die Dauerwirkung von Phoxim, Chlorphoxim, 
Fenitrothion und Cifluthrin unter heiB/trockenen (36

° 

C, 50 % rel. Feuchte) und heiB/ 
feuchten (28

° 

C, 80 % rel. Feuchte) tropischen Klimabedingungen gegen Rhizopertha do
minica getestet. Am besten wirkte Cifluthrin, das bei einer Aufwandmenge von 20 mg/m2 

einen vollen Schutz i.iber 52 Wochen bot. 

Abteilung flir okologische Chemie 

Fachgruppe fiir nichtparasitare Pflanzenkrankheiten in Berlin-Dahlem 

Am 25.6.1982 verktindete die Bundesregierung die ,,Verordnung i.iber das Aufbringen 
von Klarschlamm" (AbfklarV, Bundesgesetzblatt Jg. 1962 Teil I 734-739), die am l. 
April 1983 in Kraft tritt. Mit dieser ersten gesetzgeberischen MaBnahme zum Schutz des 
Bodens haben die Arbeiten der Fachgruppe fur nichtparasitare Pflanzenkrankheiten Uber 
die Kontamination des Bodens mit Schwermetallen eine erste Anerkennung erfahren. 

Die weiteren Bemi.ihungen zum Schutz des Bodens sind nunmehr auf die ,,Technische An· 
leitung zur Reinhaltung der Luft" (TA-Luft) gerichtet, in der erstmalig auch ,,Maximale 
Immi ssionskonzen trationen" (MIK-Werte) fur einige Schwermetalle genannt werden sollen. 

Zu den Erorterungen auf den verschiedensten Ebenen i.iber weitere notwendige und mog
liche MaBnahmen zum Schutz des Bodens und zur Erhaltung seiner Fruchtbarkeit wurden 
Wissenschaftler der Fachgruppe for nichtparasitare Pflanzenkrankheiten hinzugezogen. 
Experimentelle Freilandversuche mit Schwermetallen und anderen umweltrelevanten 
Elementen haben erneut bestatigt, daB mit Zunahme der Gehalte im Boden auch eine 
vom Element und anderen Faktoren abhangige unterschiedliche Aufnahme durch Pflan
zen erfolgt. Deshalb ist es primar notwendig, die Emission von Schadstoffen zu mindern, 
darnit die Kontamination des Bodens verringert und letztlich auch die Belastung der Nah
rungs- und Futterketten in Okosystemen so niedrig wie vertretbar gehalten wird. Aus ei
genen und aus fast allen Llndern der Bundesrepublik Deutschland i.ibermittelten Unter
suchungsergebnissen kann geschlossen werden, daB die landwirtschaftlichen Nutzfla
chen bundesweit keine bedenklichen Schwermetallbelastungen aufweisen. Punktuell je
doch 

- in der Umgebung einschlagiger Emittenten,
- beiderseits der Verkehrswege,

nach langjahriger Aufbringung belasteter Klarschlamme,

- nach Sedimentation und Aufbringung von FluBschlammen (Baggergut),
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- durch Aufbringung und Verfrachtung von Abraum beim Abbau von schwermetallhal-
tigen Erzen,

- in jahrhundertealten Hausgarten und

- in der Humusschicht einiger Waldstandorte

werden hohere Schwermetallgehalte in Boden gefunden, die zum Teil als bedenklich an
zusehen sind. 

1. Untersuchungen iiber Schiiden an StraEenbaumen durch Einwirkung von Unkrautbe
kampfungsmitteln (Herbiziden) sowie iiber Baumschaden durch Gasaustritte - On the
damage of roadside trees by herbicides and town gas (Leh, H.-0. und Schadel, H.)

Die im Berichtsjahr abgeschlossenen Untersuchungen erbrachten folgende Ergebnisse: 

Herbizide bzw. Herbizidwirkstoffkombinationen konnen Schaden am StraEenbegleitgriin 
hervorrufen, wobei sehr wahrscheinlich die allgemein ungi.instigen Standortbedingungen 
(Bodenverdichtung, Wasser- u. Nahrstoffmangel, Tausalzbelastung u. a.) als Pradisposi
tionsfaktoren beteiligt sind. Die eindeutige Diagnose eines Herbizidschadens aufgrund 
aull,erer Symptome ist - wegen der (auch nach Einzelwirkstoffapplikation) nicht hinrei
chend charakteristischen Schadsymptome - nur in Ausnahmefallen moglich. 

Eine Fri.ihdiagnose von Gasschaden/Gasfolgeschaden an Strall,enbaumen, die es gestatten 
wi.irde, durch rechtzeitig einzuleitende Gegenmall,nahmen Schaden zu verhindern oder zu
mindest in Grenzen zu halten, lall,t sich weder aufgrund von Veranderungen der Mineral
stoffgehalte im Baum selbst noch durch Bodenuntersuchungen ermoglichen. Gegenmall,
nahmen, die erst einsetzen, wenn bereits sichtbare Schaden vorhanden sind, bleiben in 
der Regel erfolglos, da die voraufgegangenen bodenchemischen und bodenbiologischen 
Veranderungen die eigentlichen Ursachen der (indirekten) Baumschaden darstellen, unter 
den gegebenen Standortbedingungen nicht kurzfristig reversibel sind. Als einzige prophy
laktische Mall,nahme verbleibt die regelmall,ige Oberpri.ifung der Gasrohrleitungen auf 
Undichtigkeiten in wesentlich ki.irzeren als gegenwartig i.iblichen Zeitabstanden. 

2. Freilanduntersuchungen iiber Anreicherung von Cadmium und Blei in Vegetation und
Boden im EinfluEbereich von Autobahnen und iiber die Minderung der Kfz-Immissions
belastung landwirtschaftlicher Flachen durch Geholzpflanzungen - Field studies on
the accumulation of cadmium and lead in vegetation and soil in the vicinity of high
ways and on the diminution of heavy metal contaminations (from motor exhausts) of
agricultural areas by shrublike wind screens adjacent to motorway (Leh, H.-0. und
Schonhard, G., in Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt fur Strall,enwesen, Koln)

Die wahrend mehrerer Vegetationsperioden durchgeftihrten Untersuchungen ergaben, dall, 
Anreicherungen von Cadmium, die auf den Kfz-Verkehr zuri.ickgeftihrt werden konnen, 
nur in unmittelbarer Fahrbahnnahe (bis ea. 5 m beiderseits der Strall,e/n) nachweisbar 
sind und somit eine verkehrsbedingte Cd-Belastung von Nahrungspflanzen weitgehend 
ausgeschlossen werden kann. 

Nach wie vor waren jedoch erhohte Bleigehalte auch in groll,eren Abstanden (bis ea. 5 0 m 
beiderseits der Strall,e) vorhanden, wobei die Gehalte mit der Annaherung der Untersu
chungsstandorte an die Fahrbahn/en stark ansteigen. 

Orientierende Untersuchungen im Bereich von Strall,eneinschnitten lassen erkennen, dall, 
es vor Boschungen zu einer vermehrten Bleianreicherung am Strall,enrand kommt, wah
rend die seitliche Ausbreitung geringer ist. 

Um die Filterwirkung von Geholzpflanzungen gegeni.iber Kfz-bedingten Schwermetall
emissionen und die dadurch bewirkte Verminderung der Schwermetallbelastung landwirt-
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schaftlicher Nutzflachen naher zu untersuchen, wurden an zahlreichen Standorten in der 
Bundesrepublik Proben aus Geholzpflanzungen sowie aus landwirtschaftlichen Kulturen 
(mit und ohne Geholzvorpflanzung) entnommen, die z. Zt. auf ihre Pb- und Cd-Gehalte 
analysiert werden. 

Orientierende Untersuchungen ergaben starke Anreicherungen van Blei insbesondere in 
und auf den Slattern der Geholze (fahrbahnseitig hohere Konzentrationen) und lieferten 
erste Hinweise auf eine ,,geholzspezifische" Filterwirkung. 

3. Schwennetallbelastung der Boden und Pflanzen Berlins - Heavy metal content in soils
and plants of Berlin (Schonhard, G.)

Zur Erlangung eines ersten Dberblickes iiber die Schwermetallbelastung van Boden und 
Pflanzen West-Berlins wurden diese 1979, 1980 und 1981 auf die Elemente Blei, Cad
mium, Quecksilber, Vanadin, Chrom, Kobalt und Nickel analysiert. 

Als Standorte fiir die Probenahmen wurden Boden und Gras in der Nahe der 31 be
stehenden Schwefeldioxid-Me£punkte sowie weiteren ausgewahlten Standorten heran
gezogen und Boden, Tomaten und Griinkohl aus einer Reihe Berliner Kleingarten unter
sucht. 
Die Schwermetallbelastung West-Berlins zeigt eine Anreicherung im lnnenstadtbereich, 
die jedoch - abgesehen von wenigen Ausnahmen - nicht als bedenklich anzusehen ist. 
Wahrend des Untersuchungszeitraumes scheint nur fiir Blei eine leichte Zunahme zu ver
zeichnen zu sein, wahrend for die anderen Schwermetalle weder eine Zu- noch Abnahme 
nachgewiesen werden kann. Von dieser allgemeinen Aussage weicht nur ein Standort er
heblich ab, wo die Nickel- und Chromgehalte deutlich angestiegen sind. 

Die untersuchten Standorte in Berliner Kleingarten zeigen in den Schwermetallbelastun
gen der Boden zwar gro£ere Unterschiede, ohne da£ im Einzelfall die Situation als kritisch 
bezeichnet werden mii£te. In nicht wenigen Fallen wurden jedoch die ,,Richtwerte '79" 
des Bundesgesundheitsamtes fiir Blei bei Tomaten iiberschritten. Durch das Waschen der 
Friichte }assen sich diese Gehalte drastisch senken. Dies belegt, da£ zumindest ein nicht 
geringer Teil der Bleibelastung iiber die Luft von den Pflanzen aufgenommen oder auf die
sen abgelagert wird. Auch hier kann gefolgert werden, da£ besonders die zum Verzehr be
stimmten Pflanzenteile von den untersuchten Standorten im Hinblick auf ihre Schwer
metallbelastung als nicht bedenklich eingestuft werden konnen. Die Untersuchung wurde 
1982 abgeschlossen. 

4. Berylliumaufnahme von Pflanzen in Abhangigkeit von verschiedenen Berylliumgehal
ten des Bodens - The uptake of beryllium by plants in relation to the beryllium con
tent in the soil (Schonhard, G.)

Beryllium und seine Verbindungen haben sich in Tierversuchen als eindeutig karzinogen 
erwiesen und sind deshalb in der MAK-Werte-Liste unter III A 2 aufgefiihrt. Da Beryllium 
und seine Verbindungen durch vielfaltige industrielle Prozesse als Dampfe und Staube in 
die Umwelt gelangen, wird in einem GefiW,versuch die Berylliumaufnahme von Tomaten, 
Teltower Riibchen, Hafer, Kartoffeln und Weidelgras in Abhangigkeit von verschiedenen 
Berylliumgehalten des Bodens (5, l 0, 20 und 30 mg Be/kg Boden) untersucht. 

Allgemein werden heute I O mg Beryllium/kg Boden als tolerierbar angesehen. Bei diesem 
Gefa£versuch konnten jedoch auch bei der hochsten Berylliumgabe weder Symptome an 
den Pflanzen noch Einfliisse auf die Ertrage festgestellt werden. Die Analyse der geernte
ten Pflanzenproben auf Beryllium wird z. Zt. durchgeftihrt. 
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5 .. Modellversuche zur Verminderung der Aufnahme toxischer Schwermetalle durch Pflan
zen auf Standorten mit Immissions- und Bodenbelastung - Field trials on diminution 
of uptake of toxic heavy metals by plants at localities with air-borne and soil-borne 
contaminations (Leh, H.-0.) 

Ankniipfend an die iiberwiegend positiven Ergebnisse von Gefalliversuchen (vgl. J ahresbe
richt 1981, H 50) wurden im Raum Stolberg (Rhld.) zwei Freilandversuche angelegt, in 
denen die Wirksamkeit verschiedener Bodenbehandlungsmallinahmen auf die Schwerme
tallaufnahme (Blei, Cadmium, Zink) von Gemiisepflanzen auf belasteten Boden bei gleich
zeitiger Immissionsbelastung gepriift werden soll. Es werden folgende Bodenbehandlungs
mallinahmen durchgefiihrt: Aufkalken, erhohtes Phosphatangebot, Applikation von Bo
denverbesserungsmi tteln auf Silikatbasis, von Humusdiingern und von Ionenaustauschern 
(Lewatite). 
Die Versuche haben zum Ziel, die Schwermetallgehalte in den verzehrfahigen Pflanzen
teilen auf gesundheitlich unbedenkliche Werte zu reduzieren. 

Durch die Versuchsmallinahmen wurde die Pflanzenentwicklung in unterschiedlichem 
Mallie begiinstigt. Ergebnisse der Analysen auf Schwermetallgehalte liegen z. Zt. noch 
nicht vor. 

Fachgruppe fur Pflanzenschutzmittelforschung in Berlin-Dahlem 

In der Fachgruppe werden von den Bundeslandern eingesandte Proben eingegangener 
Honigbienen, bei denen Verdacht auf Vergiftung nach Pflanzenschutzmallinahmen be
steht, riickstandsanalytisch untersucht. Ftir diese hier tibernommene Aufgabe, fur die 
bisher fast keine for die Matrix Biene geeigneten Untersuchungsverfahren existieren, mulli 
gegenwartig nach gas- bzw. fliissigkeitschromatographischer Voruntersuchung bei jeder 
Probe eine massenspektrometrische Studie angeschlossen werden. 

Durch die Fachgruppe sind Kriterien for die Ermittlung von Daten zur umweltrelevanten 
Charakterisierung von Boden- und pflanzlichen Umweltproben entwickelt und erprobt 
worden. 

Die Fachgruppe beteiligt sich zusammen mit anderen Laboratorien in den Landwirtschaft
lichen Untersuchungs- und Forschungsanstalten an der Entwicklung einer oder mehrerer, 
gut reproduzierbarer und zweifelsfreier Spurenanalysenverfahren for polychlorierte Bi
phenyle in Umweltproben. In 40 Detailuntersuchungen wurden bisher die Fragen der 
Erkennung der Handelstypen und der Auswertemethodik (Profilanalyse oder Einzelkom
ponentenmessung) angegangen. Diese Arbeiten fiihren auch zur Verbesserung der Kapillar
gaschromatographietechnik. 

Die Fachgruppe hat an der Erstellung und Harmonisierung van nationalen und EG-amt
lichen Analysenmethoden for Insektizid-, Herbizid- und Fungizidriickstande in tierischen 
und pflanzlichen Proben mitgewirkt. Daneben beteiligte sich das lnstitut aktiv an der 
Erstellung, Erprobung und Harmonisierung von okotoxikologischen Untersuchungsver
fahren, insbesondere Boden- und Regenwurm-Tests, im EG- und im OECD-Rahmen. 

In der Fachgruppe mulliten und miissen gelegentlich organisch-chemische Synthesen zur 
Herstellung an bestimmter Stelle radioaktiv markierter Pflanzenschutz-Wirkstoffe durch
gefiihrt werden, die insbesondere bei okochemischen und Metabolismus-Untersuchungen 
eingesetzt werden mtissen. Im Berichtsjahr wurde 1 4C-Triadimenol synthetisiert. 
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l. Entwicklung von Spurenanalysenmethoden fiir Riickstandsbestimmungsmethoden
von Pflanzenschutzmitteln - Development of trace analysis methods for residue
studies of pesticides

1.1 Einsatz der Kombination Kapillar-Gaschromatographie/Massenspektrometrie fiir 
die Analytik von Pflanzenschutzmittelriickstanden in Umweltproben - Usage of the 
combination capillary gas chromatography/mass spectrometry for analysis of pesti
cide residues in environmental samples (Ko£mann, A.) 

Fi.ir die Spurenanalyse organisch-chemischer Ri.ickstande in einigen Umweltmatrices 
{Bienen, Kafer, Laub etc.) existieren for die meisten zugelassenen Pflanzenschutz-Wirk
stoffe noch keine Methoden. Die Untersuchung solcher Proben mit Hilfe der bei Nah
rungsmitteln verwendeten Methoden war bisher nur in Einzelfallen erfolgreich, da die 
Extrakte im allgemeinen bisher nicht sauber genug for eine zweifelsfreie gas- oder fli.issig
keitschromatographische ldentifizierung und Bestimmung zu erzielen sind. 

Bei der Massenspektrometrie wird die ldentifizierung eines Wirkstoffs i.iber sein unter 
definierten physikalischen Bedingungen erzeugtes Ionenmuster erreicht. Kombiniert 
man die Gaschromatographie mit der Massenspektrometrie, wobei die aus der Trennsaule 
eluierende Substanz unmittelbar in die Ionenquelle des Massenspektrometers gelangt, so 
wird ein Wirkstoff simultan durch zwei voneinander unabhangige Beweissti.icke (Reten
tionszeit und Ionenmuster) identifiziert. Nimmt man ferner hinzu, da£ unterschiedliche 
Ionisierungsbedingungen bei ein und derselben Substanz zu sehr verschiedenen Ionen
mustern fiihren konnen, so ist die zweifelsfreie und zuverlassige Identifizierung der
Ri.ickstande von Pflanzenschutzmitteln sichergestellt. 

• 

Es wird unter folgenden (verfiigbaren) Ionisierungsbedingungen: Elektronensto£ionisa
tion, chemische Ionisation (positive und negative lonen) eine Spektrenbibliothek der 
Pflanzenschutzmittel angelegt, die i.iber einen an die Geratekombination (Gaschromato
graph Varian 3700 + niederauflosendes Massenspektrometer Finnigan MAT 44 S) ange
schlossenen Rechner {Digital Equipment PDP 11/34) als Grundlage ftir die ldentifizierung 
von Pflanzenschutzmittelri.ickstanden in Umweltproben dienen soll. Gleichzeitig wird die 
untere quantitative Bestimmungsgrenze erfa£t. 

Die bisherigen Untersuchungen haben gezeigt, da£ diese Grenzen fi.ir verschiedene Organo
phosphor- und Organochlorinsektizide, Carbamate und andere Verbindungen je nach 
Wirkstoff und Ionisierungsart bei 2 bis 20 ng/ml lie gen. 

Aufgrund der Zuverlassigkeit sowohl der qualitativen als auch der quantitativen Wirk
stoffbestimmung werden Fehlinterpretationen chromatographischer Resultate vermieden. 

1.2 Entwicklung einer Riickstandsanalysenmethode fiir Butocarboxim und dessen Meta-
boliten in pflanzlichen Emtegutproben - Development of a residue analysis method 
for butocarboxime and its metabolites in crop samples (Li, Yuchong, Strupp, D., 
Ko£mann, A. und Ebing, W.) 

Fi.ir dieses Insektizid ist bisher noch keine ri.ickstandsanalytische Methode veroffentlicht 
warden, die auch die in der Hochstmengenverordnung mitaufgeftihrten beiden Hauptme
taboliten nachgewiesenerma£en in der erforderlichen Wiederfindensrate mit erfa£t. 

Einzelkomponenten oder Gemische von Butocarboxim, -sulfoxid und -sulfon (Butoxy
carboxim) werden auf Wei£kohl, gri.inen Bohnen, Salat, Kirschen und Boden appliziert 
und nach der Extraktion in Butocarboxim und Metaboliten getrennt. Nach der Versei
fung und der Dberfi.ihrung des entstehenden Methylamins in das N-Methyl-2.4-dinitroa
nilin erfolgt die Bestimmung durch HPLC mit UV-Detektion. Im Bereich von 0,5 bis 1,0 
m�/kg werden Wiederfindensraten von 75 bis 100 % erhalten. Die Methode ist zur Uber-
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priifung und Aufnahme in die DFG-Methodensammlung vorgesehen, nach welcher in der 
Bundesrepublik riickstandsanalytisch gearbeitet wird. 

1.3 Entwicklung einer Methode zur Bestimmung von Pentachlorphenolriickstanden in 
Umweltproben - Development of a method for the determination of pentachloro
phenol residues in environmental samples (Richtarsky, G. und Ebing, W.) 

Im Rahmen des Gemeinschaftsprojektes ,,Auffindung von Indikatoren zur prospektiven 
Bewertung der Belastbarkeit von Okosystemen" wird in Zusammenarbeit rnit dem lnsti
tut fur Tierphysiologie und Angewandte Zoologie der FU Berlin und dem lnstitut for 
okologie der TU Berlin das Verhalten von Pentachlorphenol (PCP) in einem ruderalen 
Okosystem untersucht. Fur die Bestimmung des PCP in einigen der in die Untersuchungen 
einbezogenen Umweltmatrices wurde eine geeignete Analysenmethode entwickelt. Mit 
dieser Methode lassen sich PCP-Riickstande im Boden bis zu 0,01 mg/kg, in Laub, Pflan
zenteilen (Wurzeln, Blattern, Sprossen und Bltiten) sowie auch in Schnecken und Kafern 
bis zu 0,05 mg/kg bestimmen. 

5-20 g des Probengutes werden rnit einem Gernisch Methanol/Wasser=9 : l bei pH 1 - 2
extrahiert. Der Extrakt wird in einem abgewogenen Kolben nach der Alkalisierung rnit
NaOH am Wasserstrahlvakuum auf ea. 10 ml eingeengt. Nach dem Ansauern mit Schwe
felsaure wird der wassrige Riickstand rnit Wasser auf 30 g aufgeflillt. 20 ml des wassrigen
Extraktes werden auf eine Extrelut-Saule aufgetragen und rnit n-Hexan eluiert. Der
Hexanextrakt wird zur Reinigung iiber eine Saule filtriert, die rnit Celite/Schwefelsaure
gefollt ist. Das Filtrat wird eingeengt und in Aceton mit Essigsaureanhydrid derivatisiert.
Nach der Zerlegung des iiberschiissigen Anhydrids wird das PCP-Acetat mit n-Hexan extra
hiert und anschlieBend auf ein Volumen von 2 ml gebracht. Die Bestimmung erfolgt gas
chromatographisch an einer 2,10 m Glassaule geflillt mit 1,5 % SP-2250 + 1,95 % SP-2401
auf Supelcoport rnit einem ECD-Detektor. Bei einer Riickstandskonzentration von 0,05
bzw. 0,1 mg/kg .im Boden und 0,1 bzw. 1,0 mg/kg in Kafern, Schnecken, Blattern und
Laub liegen die Wiederfindungsraten bei 75 bzw. 85 %. Die Methode erlaubt, den Ver
bleib und die Verteilung <lurch die Partner des Okosystems zu verfolgen.

2. Untersuchungen zur Langzeit-Lagerfahigkeit und Lagertechnologie von pflanzen
schutzmittelhaltigen Emtegutproben - Studies about long-term storage capability
and storage technology of pesticides containing crop samples

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

Die fortgesetzten diesbeziiglichen Untersuchungen sind Teil des integrierten Bundesfor
schungsprojektes ,,Pilot-Umweltprobenbank". 

Im Jahr 1982 (vgl. 1981, H 90) wurden die in der Hauptbank in Jiilich und die in der 
Satellitenbank in der BBA-Berlin befindlichen Proben nach verschiedenen Lagerungs
zeiten mehrfach untersucht. Wahrend die iiber fliissigen Stickstoff gelagerten Proben 
(Boden, Gras, Weizen) in der Zentralbank erst zu drei Zeitpunkten analysiert wurden und 
daher keine Aussage iiber die Haltbarkeit der Pflanzenschutzmittelriickstande iiber die 
Lagerzeit gemacht werden kann, liegen von den in Berlin bei -85

° 

C gelagerten Proben 
(vgl. BBA-Jahresberichte 1979-1981) folgende Erkenntnisse vor: 

Die Chlorkohlenwasserstoffkonzentrationen der Proben sind iiberwiegend konstant. Die 

Gehalte an Organophosphorsaureestern zeigen bei allen Proben einen Abnahmetrend. Die

gewahlte hochste Konzentration (1,0 mg/kg) zeigt eine deutlichere Abnahme als die
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kleinste Konzentration (0,05 mg/kg). Die Anderung der Konzentrationen uber die Lager
zeit scheint von der Art des Behaltnisses nicht abzuhangen. 
Diese noch unvollstandigen Ergebnisse leiten sich von 4 bis 5 Analysenzeitpunkten mit 
einer Lagerzeit von uber 18 Monaten ab. Ein Vergleich mit Ergebnissen voti Proben bei 
niedrigerer Lagertemperatur sowie mit ,,gewachsenen" Ruckstanden steht noch aus. 

3. Riickstandsuntersuchungen - Residue studies

3.1 Untersuchungen iiber die Kontamination von Regenwiirmem in einigen westdeut
schen Boden - Studies about the contamination of earthworms in some soils from 
Western Germany (Ebing, W., Scharer, E. und Pflugmacher, J.) 

In Labor-, Friihbeet- und Freigelande-Untersuchungen wurde gefunden, daB Regenwiirmer 
(Lebendgewicht ohne Darmeritleerung) Pflanzenschutzmittelgehalte aus dem Boden 
(Trockengewicht) ihres Lebensraumes mit folgenden Faktoren aufnehmen: Chlorkohlen
wasserstoffe 1,4 - 3,0; Carbaminsaurederivate 0,4 - 1,2; Phosphorsaureester 0,2 - 0,6; 
Triazinderivate 0,4 - 0,5; Chlorphenoxyalkancarbonsauren 0,2 - 0,4 (Konzentrations
verhaltnis Wurm/Boden). 
Bei Ruckstandsuntersuchungen von Regenwurmern ( Lumbricus terrestris, Allolobophora 
caliginosa) aus Obstbau-Anlagen wurden im allgemeinen 0,01 - 0,02 mg/kg p.p' -·ooT 
und 0,02 - 0,04 mg/kg p.p1 -DDE als ubiquitar (also nicht vorher gezielt aufgebrachte) 
verbreitete Kontamination analysiert. Vereinzelt wuraen 0,01 - 0,03 mg/kg Parathion, 
0,002 - 0,006 mg/kg Hexachlorbenzol, 0,02 - 0,05 mg/kg Endrin und 0,02 - 0,06 mg/ 
kg Simazin gefunden. Bei Eisenia foetida von Tresterkomposthaufen wurden 0,01 mg/kg 
p.p' - DDT, 0,03 - 0,16 mg/kg p.p' - DDE, 0,01 - 0,05 mg/kg p.p' - TDE und gele
gentlich 0,02 mg/kg Endosulfan festgestellt.
Diese Ergebnisse lassen eine geringe ubiquitare Kontamination deutscher landwirtschaft
licher Nutzflachen erwarten. Zu deren Beweis muBte allerdings ein rasterartig gesamt
ubergreifendes Monitoring durchgefiihrt werden. 

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

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

In Fortsetzung der vorjahrigen Arbeiten (vgl. 1981, H 90) wurde nach abschlieBenden 
Experimenten zur Methodik und nach Durchfiihrung von Ringversuchen mit zwei weite
ren Arbeitsgruppen ein Richtlinienentwurf erstellt, der Interessenten zur Verfiigung steht. 
Wichtigste Erganzung der Testprozedur ist eine Erweiterung der Vorschrift, die es auch 
erlaubt, organische Chemikalien mit merklichem Dampfdruck und solche einzusetzen, 
die relativ schnell zu z. B. C02 endmineralisiert werden. Die Bedeutung dieser Variante 
zur Erfassung der fluchtigen Stoffanteile wird aus folgendem deutlich: Dichlofluanid 
bildet wahrend des Versuchszeitraums 3 %, Parathion 8,1 % und Lindan gar 47,5 % fluch
tig gehende Anteile. Wahrend die beiden zuletzt genannten Wirkstoffe im Test nur gering
ftigig endmineralisiert werden (0,1 bzw. 0,2 %), bildet Dichlofluanid zu 30,5 % C02 aus 
der 1 4 C-markierten Gruppierung. 
Nun ist es moglich, Chemikalien reproduzierbar in einem pflanzlichen in vitro Test zu 
untersuchen und die erhaltenen Oaten mit denen aus anderen Tests in eine Rangfolge 
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einzuordnen, um Aussagen iiber umweltneutrale oder -bedenkliche Eigenschaften zu 
erhalten. 

4.2 Entwicklung einer geschlossenen, kontrolliert beliiftbaren Glas-Vegetationskammer 
zur quantitativen Bilanzierung des Verbleibs applizierter Pflanzenschutzrnittel in 
Modell-Agrarokosystemen - Development of a closed, controlled ventilated glass 
container system for the quantitative determination of the fate of pesticides in agri
cultural ecosystem models (Scharer, E., Ebing, W. und Schuphan, I.) 

Die bisherigen Testlaufe rnit 14 C-Hexachlorbenzol in der selbst entwickelten Apparatur 
(vgl. 1981, H 93) zur Uberprufung der Erfassung fliichtiggehender Wirkstoffanteile und 
rnit Monolinuron ( 1 4 C-carbonyl-markiert) zur Prufung des Abluftsplitsystems zur Mes
sung der Menge Endabbauprodukt 1 4 C02 verliefen zufriedenstellend. In einem Gesamt
versuch wurde unter Einschlufl, aller Biozonoseglieder der Modell-Agrar-Biozonose ,,Kohl
feld" das Zusammenspiel aller Faktoren nach Spruhapplikation von 14 C-Monolinu
ron auf Kohlpflanzen und Boden iiberpruft. Uber einen anschlieBenden Zeitraum von 
drei Wochen wurde das Fliichtiggehen von Wirkstoff- und Metabolitenanteilen einschlieB
lich 14 C02 verfolgt und darauf der Agrar-Okosystemausschnitt ,,Kohlfeld" komparti
mentweise bilanziert und teilweise in Wirkstoff und Metaboliten differenziert. Die Ge
samtwiederfindungsrate betrug 91 %. Davon befanden sich 50 % als Ausgangswirkstoff 
sowie als Metaboliten im Boden. Im Pflanzenmaterial waren 4,8 % und im gesamten 
Tiermaterial 2,4 % der eingesetzten Aktivitat vorhanden. Den Anteil fliichtig gehender 
organisch-gebundener Radioaktivitat bildete ausschlieil,lich der authentische Wirkstoff 
rnit 18,7 %, wahrend sich ein Anteil von 15,1 % als Endabbauprodukt der 14 C-Carbonyl
gruppierung, namlich als 1 4 C02 , verfliichtigte. Unter den Tieren wurde (bezogen auf 
Frischgewicht) von den KohlweIBlingsraupen als Konsumenten 1. Ordnung die grofl,te 
Radioaktivitatsmenge (berechnet als Monolinuron) direkt aufgenommen: Raupen im 
letzten L5 -Stadium 4,8 mg/kg, Puppen 3,5 mg/kg, geschliipfter Schmetterling 3,2 mg/kg. 
In den von der Schlupfwespe Apanteles parasitierten Kohlweifl,lingsraupen fanden sich 
2,9 mg/kg, in den aus den Raupen hervorgebrochenen und ausseits zur Verpuppung und 
Kokonbildung geschrittenen Schlupfwespenlarven (Konsumenten 2. Ordnung) konnten 
5 ,2 mg/kg und in den geschliipften Schlupfwespen 1,4 mg/kg Riickstande nachgewiesen 
werden. Hervorzuheben ist, dafl, nach dem Schlufl, der Apanteles-Niitzlinge mehr als 90 % 
der aufgenommenen Radioaktivitat in den gesponnenen Kokons einschliefl,lich Puppen
hulle verblieb. Von den anderen Organismen enthielten die anderen Konsumenten 1. Ord
nung: Ackernacktschnecke 2,8 mg/kg, Tausendfiifl,ler und Regenwurm Lumbricus (als 
Vertreter der saprophagen Organismen) je 2,0 mg/kg, wahrend die kleinere, kaum an die 
Bodenoberflache gelangende Regenwurmart Allolobophora nur 0,3 mg/kg Riickstande 
aufwies. 

4.3 Versuche zur Aufnahme und Wirkung von Pflanzenschutzrnitteln rnit durch die 
Schlupfwespe Apanteles glomeratus parasitierten KohlweIBlingsraupen Pieris brassi· 
cae - Experiments with larvae of Pieris brassicae parasitized by Apanteles glomeratus 
concerning uptake and effect of pesticides (Schuphan, I.) 

Wichtiger, natiirlicher Gegenspieler zur Kohlweifl,lingsraupe ist die Schlupfwespe Apan
teles, die endoparasitisch lebenq die gesamte Larvalentwicklung ihres Wirtes begleitet. Im 
Larvalendstadium der KohlweiBlingsraupe brechen die etwa fiinf bis 20 Schlupfwespen
larven aus der Raupe hervor und verpuppen sich unter Kokonbildung auf der Oberflache 
der absterbenden Raupe. Die hier durchgefiihrten Versuche sollten klaren: 1. Inwieweit 
verursachen verschiedene Wirkstoffe, die den parasitierten Raupen in sublethaler Dosis 
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verabreicht werden, Toxizitatserscheinungen beim Niitzling? 2. Erfolgt eine Anreicherung 
in der Nahrungskette und 3. kann der Befund aus Ergebnissen der Versuche im Modell 
Okosystem ,,Kohlfeld" bestatigt werden, niimlich daB der Niitzling Apanteles sich eines 
GroBteils der als Endoparasit assimilierten Wirkstoffe iiber die Bildung von Puppenhillle 
und Kokon entledigt? Es wurden Lindan, Parathion, Hexachlorbenzol (HCB) und Mono
linuron, 14C-markiert, mit Kohlbliittern (lnsektizide 0,5 mg/kg, andere 10 mg/kg) verab
reicht. Toxikologische Wirkungen auf Apanteles traten bei beiden Insektiziden und den 
Fungiziden auf, erkennbar an dem Unvermogen, sich einen intakten Kokon zu spinnen. 
Im Falle einer erfolgreichen Verpuppung wurde die Metamorphose zur Imago im Kokon 
durch alle untersuchten Wirkstoffe betriichtlich behindert. Im Vergleich zur Kontroll
gruppe lag die Schlupfrate lebender Apanteles-Niitzlinge bei Lindan unter 5 %, bei Para
thion um 30 %, bei HCB und Monolinuron um 45 %. Die Anreicherungsfaktoren gegen
liber der Konzentration im Futter betragen fur Lindan 3,3 bei Pieris bzw. 3,6 bei Apan
teles; for Parathion for beide um 0,1; for HCB 7 ,7 bzw. 1,7 und for Monolinuron 1,3 bzw. 
0,5. Das Phiinomen einer ,,Abreicherung" in der Stufe Wirt-Parasit ist offensichtlich mit 
den hohen Wirkstoffanteilen verbunden, die nach dem Schlupf der Niitzlinge in Puppen
hillle, Kokon und Meconium zuriickbleiben. Bei Parathion sind anniihernd SO% des von 
den Niitzlingslarven aufgenommenen Wirkstoffes in den Puppen-Kokons fixiert, bei den 
iibrigen Stoffen sogar 75 bis 85 %. 

4.4 In vitro Oxydationsreaktionen als Modelle zur Erzeugung und Erkennung potentieller 
Metaboliten von Pflanzenschutzrnitteln mit mutagem,n Eigenschaften - In vitro oxi
dation reactions as models for generation and recognition of potential pesticide meta
bolites showing mutagenic properties (Schuphan, l.) 

In Fortsetzung (vgl. 1981, H 92) der Untersuchung der Frage, warum alle bisher unter
suchten Trichlormethylmercapto-Verbfodungen vom Captan-Typ im Gegensatz zu den 
Fluordichlormethyl mercapto-Verbindungen vom Dichlofluanid-Typ potente Salmonel
la-Mutagene darstellen, wurden Modellreaktionen· mit Trichlormethyl- und Fluordichlor
methylmercaptochlorid durchgefiihrt. Mit Wasser entsteht aus dem mutagenen Trichlor
methyl-Derivat Thiophosgen-S-oxid, dagegen aus dem entsprechenden Fluor-Analogen 
das Thiocarbonylfluorchlorid (Fluor-Thiophosgen), jedoch nicht das S-oxid. Thiophos
gen-S-oxid ist mit 12 Mutationen/nMol 100 fach mutagener als Fluor-Thiophosgen. Diese 
Ergebnisse zusammen mit denen aus Metabolismusuntersuchungen machen die Bildung 
des mutagenen S-oxids aus Captan direkt in der Zelle oder Zellorganelle, in der es seine 
mutagene Wirkung entfaltet, wahrscheinlich. 

4.5 Beurteilung des okochernischen Verhaltens von neuen Fungizidmischpriiparaten -
Evaluation of the ecochernical behaviour of new multicomponent fungicide mix
tures (Haque, A., Ebing, W. und Schuphan, I.) 

Mehrkomponenten Fungizidpriiparate haben nach dem Auslaufen der Zulassung von 
quecksilberfreien Beizmitteln for die Saatgutbehandlung groBe Bedeutung erlangt. Uber 
diese jetzt in groBem AusmaBe verwendeten Mehrstoff-Priiparate ist bisher nur wenig in 
Hinsicht ihres okochemischen Verhaltens bekannt. Besonders die Beeinflussung des 
Metabolismus-Verhaltens durch die anwesenden Zweit-, Dritt- oder Viertkomponenten 
ist bisher bei Fungiziden wenig oder gar nicht untersucht worden. Vorerst wurde Baytan 
Universal (Triadimenol 22, lmazalil 3,3 und Fuberidazol 3 g/1) im Vergleich zur formu
lierten Einzelhauptkomponente in Freilandlysimetern untersucht. Nach identischer 
Trockenbeizung von Sommerweizen rnit den beiden radioaktiv markierten Vergleichs
mitteln wurde Anfang April ausgesat und Mitte Juli geerntet und quantitativ aufgearbei
tet. Bei sehr iihnlichen Radioaktivitatsgesamtbilanzen for die Mehr- bzw. Einzelstoff-
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varianten von 99,8 % bzw. 95,9 % bezogen auf urspri.inglich appliziertes 14 C-Triadimenol 
betrug die Radioaktivitatsaufnahme in die Pflanzenteile 14,8 % bzw. 9,6 %. Diese Unter
schiede beruhen iiberwiegend auf den verschiedenen Gehalten im Stroh von 12,0 % bzw. 
7 ,3 % und setzen sich fort in den Gehalten der Korner (0,06 % bzw. 0,05 %) und der 
Spreu (0,67 % bzw. 0,34 %). Diese Ergebnisse spiegeln sich auch wieder in den erhohten 
Riickstandsdaten bei Trockengewichtsbezug. Erste Radioaktivitatsdifferenzierungen, 
die an Extrakten von je 24 Jungpflanzen (Bestockungsstadium) aus dem gleichen Versuch 
durchgeftihrt wurden, zeigen eine kleinere Metabolisierungsrate in der Mehrstoffvariante 
(17,9 %) im Vergleich zur Einzelstoffvariante (36,5 %). Das Verhaltnis der beiden dia
stereomeren Triadimenole hat sich nicht verschoben. Als ein Hauptmetabolit konnte 
bisher eine in der Isobutyl-Gruppierung oxydierte Verbindung nachgewiesen werden. 

Fachgruppe fiir Chemikalienpriifung in Berlin 

1. Beteiligung beim V ollzug des Chemikaliengesetzes und Bewertung von Stoff en -
Participation in the implementation of the Chemicals Act and assessment of chemicals

Die Biologische Bundesanstalt ist auf Grund der ,,Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur 
Durchftihrung der Bewertung nach § 12 Abs. 2 Chemikaliengesetz" (BAnz. Nr. 240, 1981, 
S. 2) im Rahmen ihrer Zustandigkeit an der Bewertung von anmeldepflichtigen Stoffen
beteiligt, soweit dies sachlich erforderlich ist. Ein sachliches Erfordernis liegt vor, wenn
vom Anmelder Priifnachweise Uber okotoxikologische Untersuchungen an Organismen im
terrestrischen Bereich vorgelegt werden, oder wenn sich aus den Unterlagen ergibt, dai!,
der Stoff bestimmungsgemal!, i.iberwiegend in der Land- und Forstwirtschaft verwendet
werden sol!. Die Mitarbeit bei der Bewertung und die weiteren Aufgaben der Biologischen
Bundesanstalt im Rahmen des Vollzugs des Chernikaliengesetzes sind der 1982 neuerrich
teten Fachgruppe for Chemikalienpri.ifung iibertragen worden. Sie berat zu fachlichen
Fragen den Bundesminister fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten.

1.1 Entwicklung von Richtlinien fiir die okotoxikologische Priifung von Chemikalien -
Development of guidelines for ecotoxicological testing of chemicals 

Im Rahmen der Mitarbeit in der Ecotoxicology Group des OECD Chemical Testing Pro
gramme bei der Organisation for wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) sowie am Annex V der EEC Directive 79/831 Part C: Methods For The Deter
mination Of Ecotoxicity - Level 1 bei den Europaischen Gemeinschaften (EG) wurden 
auf der Grundlage der national abgestimmten Entwiirfe der 

Richtlinie zur Priifung der Wachstumsbeeinflussung von hoheren Pflanzen durch Chemi
kalien - Growth Test with Higher Plants, Oats (Avena sativa}, Turnip (Brassica rapa} 

und der 

Richtlinie zur Pri.ifung der Toxizitat von Chernikalien und Pflanzenbehandlungsrnitteln 
an Regenwiirmern 

- Test Guideline For Assessment Of Toxicity To Earthworms ( Eisenia foetida Sav.)

Beitrage fiir folgende harmonisierte Richtlinien eingebracht: 
OECD Guidelines For Testing Of Chemicals: 
- Terrestrial Plant Growth Test
- Earthworm, Acute Toxicity Test
EG: EEC Directive 79/831 Annex V
- Toxicity For Earthworms.
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Bei der Kommission der Europaischen Gemeinschaften liegen derzeit die Entwi.irfe von 
drei Richtlinienfassungen: Artificial Soil Test, Contact Filter Paper Test und Artisol Test 
vor, die sich in der Hauptsache durch die Art des Mediums unterscheiden. Alie drei Fas
sungen werden derzeit in einem zweiten Ringversuch auf Reproduzierbarkeit und Ver
gleichbarkeit der Ergebnisse uberpriift. 
Daruber hinaus ist die Fachgruppe an der Entwicklung weiterer Richtlinien im Rahmen 
des OECD Updating Programme der ad hoe Expert Group on Ecotoxicology beteiligt. 
Eingehender Bearbeitung und Stellungnahme werden insbesondere die Richtlinien Avian 
Dietary Toxicity Test und Avian Reproduction Test unterzogen. 

1.2 Auffindung gefahrlicher ,,Alter Stoffe" im Sinne des Chemikaliengesetzes - Identi
fying hazardous ,,Existing Chemicals" as defined by the Chemicals Act (Pflugmacher, 
J.) 

Unter ,,Al ten Stoff en" sind solche Chemikalien zu verstehen, die vor dem 18. 9. 1981 in 
den Mitgliedstaaten der EG in Verkehr gebracht wurden und keinem anderen Gesetz wie 
dem Arzneimittelgesetz, Pflanzenschutzgesetz unterliegen. Eine wichtige Aufgabe besteht 
darin, unter den ea. 50 OOO ,,Alten Stoffen" diejenigen herauszufinden, die eine Gefahr 
for Mensch und Umwelt darstellen konnen. Das Chemikaliengesetz bietet die Ermachti
gung, diese Stoffe, bei denen sich tatsachliche Anhaltspunkte for Gefahrdungen ergeben, 
durch Rechtsverordnung einer Prufung zu unterziehen und nach Erlangung von genugen
den Kenntnissen auch beschranken oder verbieten zu konnen. In einem Gremium, wel
ches sich aus den Bewertungsstellen Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und Unfallforschung, 
Bundesgesundheitsamt und Umweltbundesamt sowie den beteiligten Anstalten Biolo
gische Bundesanstalt for Land- und Forstwirtschaft (BBA) und Bundesanstalt for Material
prufung zusammensetzt, sollen die bei diesen Behorden und anderen Institutionen laufen
den Vorarbeiten koordiniert werden. 
Der Anteil der BBA an diesen Arbeiten richtet sich auf die Stoffe, die in den Bereichen 
der Land� und Forstwirtschaft sowie in Naturschutzgebieten verwendet werden oder 
dorthin gelangen konnen. Zur Zeit wird versucht, eine Bestandsaufnahme uber die in der 
Land- und Forstwirtschaft, im Naturschutz und der Landschaftspflege vorkommenden 
Chemikalien zu machen. 
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Abteilung fur Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik in Braunschweig 

Priifung und Zulassung von Pflanzenschutzmitteln, Wachstumsreglem und Zusatzstoffen 
fur Vertrieb und Einfuhr 

1. Antrage auf Zulassung bzw. Anderung der Zulassung:

Mittelgruppe Anzahl davon Einsatz im beantragte 
der Mittel lndikationen 

Insektizide Ackerbau 5 6 
Akarizide Gemtisebau 3 5 

Obstbau 5 10 
lnsektizide 17 Zierpflanzenbau 3 6 
+ Akarizide Weinbau 3 6 

Hopfenbau 2 2 
lnsektizide Forst 4 5 
+ Fungizide V orra tsschu tz 1 12 

Fungizide 43 Ackerbau 21 52 
(einschl. Gemtisebau 1 2 
Saatgutbe- Obstbau 4 12 
handlungs- Zierpflanzenbau 2 6 
mittel) Weinbau 6 8 

Hopfenbau 3 4 
Vorratsschutz 3 4 

Herbizide 44 Ackerbau 18 28 
Gemtisebau 3 6 
Obstbau 4 5 
Zierpflanzenbau 12 17 
Weinbau I 1 
Sonderkulturen 3 3 
Hopfenbau 
Forst 2 3 
Wiesen u .. Weiden 2 3 
Nichtkulturland 4 5 

Molluskizide 
Nematizide 
Rodentizide 
Repellents 9 15 
Wundbehand-
lungsmittel 
Wachstumsregler 3 8 
Zusatzstoffe 2 6 
Obertragungen 
von Zulassungen 90 

Hinzu kommen 78 Mittel, die nach Ablauf der gesetzlichen 1 Ojahrigen Zulassungsfrist 
erneut zur Zulassung angemeldet worden sind. 
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Fur 7 5 Mittel wurcie die Kennzeichnung als nicht bienengefahrliches Pflanzenbehandlungs
mittel beantragt. 

3. Beendigung von Zulassungen

(siehe Bundesanzeiger 1981 Nr. 2 41, 1982 Nr. 2 9, 59,101,157 und 193)

Mittelgruppe <lurch <lurch Widerruf <lurch Zeitablauf 
Widerruf auf Antrag Fristverlangerung antragsge-

war nicht vertret- maB keine 
bar(§ 8 Abs. 1 Fristver-
PflSchG) langerung 

Insektizide, 
Akarizide, 
Insektizide 
+ Akarizide, 3 7 2 
Insektizide 
+ Fungizide
Fungizide 3 25 25 

Herbizide 14 30 

Molluskizide, 
Nematizide, 
Rodentizide, 
Repellents, 4 1 58 54 
Wundbehand-
lungsmittel 
Wachs turns-
regler 2 

Zusatzstoffe 

Gesamt 4 21 122 81 

4. Sachverstandigenausschu�

Der bei der Biologischen Bundesanstalt errichtete SachverstandigenausschuB for die Zu-
lassung von Pflanzenbehandlungsmitteln tagte in den Fachgruppen ,,Allgemeiner Pflan-
zenschutz" und ,,Bienenschutz" je zweimal und in den Fachgruppen ,,Forstschutz", 
,,Rebschutz" und ,,Vorratsschutz und Nagetierbekampfung"je einmal. 
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Akarizide , :, :, 

Insektizide + 35 34 25 41 4 
Akarizide, 
Insektizide + 
Fungizide 
Fungizide 28 28 66 82 27 

Herbizide 75 47 105 72 33 

Mollo,�rid,,} 
Nematizide, 
Rodentizide, 49 6 25 58 99 
Repellents, 
Wundbehand-
lungsmittel 
Wachstums- 3 6 8 4 -
regler 
Zusatzstoffe - 2

zusammen 190 123 229 257 163 

+) nach Ablauf der gesetzlichen I Ojahrigen Zulassungsfrist 

Einfuhr- und Vertriebsgenehmigungen 
Einfuhr: Vertrieb: 
Zahl der EG auBer Zahl der 
Mittel EG Mittel 

1. ftir Wirksamkeitsversuche:

25 

46 

73 

5 

6 

158 kg 
2851 

400kg 
10001 

151 kg 
7571 

40 Dosen 

440kg 
15 l 

10 kg 
101 

43 kg 
171 I 

247 kg 2 
1771 
150 Kapseln 

84 kg 
2711 

10 kg 

6001 

Menge 

535 kg 

2. for fabrikations- bzw. geratetechnische Versuche:
34 80kg 72kg 

241 771 
189 1239 kg 456 kg 2 535 kg 

20911 12961 
40Ds . 150 Kapseln 



Fachgruppe fiir chemische Mittelpriifung in Braunschweig 

1. Riickstandsverhalten von Pflanzenbehandlungsmitteln

1.1 Untersuchung des Riickstandsverhaltens verschiedener Pflanzenbehandlungsmittel 
in/auf pflanzlichen Erzeugnissen - Investigation of the residue behaviour of various 
pesticides in/on vegetable products (Weinmann, W., Nolting, H.-G. und Siebers, J., in 
Zusammenarbeit mit Ropsch, A., Parnemann, H., Lundehn, J.-R., Bentlage, A. und 
den Dienststellen des Deutschen Pflanzenschutzdienstes) 

Auf Versuchsflachen der Biologischen Bundesanstalt und denen der Pflanzenschutzamter 
wurden eine Reihe von Riickstandsversuchen gemaB Richtlinien-Merkblatt Nr. 41 durch
gefiihrt (insgesamt 72). In den meisten Fallen war das Ziel, das Riickstandsverhalten eines 
zugelassenen Mittels in Kulturen zu bestimmen, die bislang noch nicht zur Zulassung vor
gesehen sind. 

Hierdurch sollten Liicken des Einsatzes geeigneter Pflanzenbehandlungsmittel fiir den 
praktischen Pflanzenschutz geschlossen werden. Ferner ging es in einigen Fallen darum, 
unklares Riickstandsverhalten nach den der Zulassungsbehorde vorliegenden Unterlagen 
der Herstellerfirmen objektiv abzuklaren. 

1.2 Richtlinienarbeit/Grundsatzfragen - Investigations on basic principles for residue 
trials (Weinmann, W., Nolting, H.-G. und Siebers, J.) 

Es wurden Grundlagen zur Verbesserung der Richtlinien erarbeitet, nach denen die An
tragsteller die Riickstandsuntersuchungen durchflihren. So wurde die Frage nach der 
Ubertragbarkeit von Riickstandsergebnissen von einer Kultur auf eine andere untersucht 
und Versuche zur erforderlichen GroBe der Feldproben, zur Stabilitat der Wirkstoffe in 
den Proben wahrend des Transportes und der Lagerung angelegt und durchgefohrt. 

Untersuchungen zur Hohe der Initialbelage und deren Abhangigkeit vom Zeitpunkt der 
Probenahme fiihren zu Empfehlungen, wann nach der Behandlung friihestens/spatestens 
-die Proben zu ziehen sind. Versuche zum EinfluB des Massenwachstums der Pflanzen auf
den Riickstandswert sollen zu Modellen fiihren, die es gestatten, die for den Abbau ver
antwortlichen Faktoren zu erfassen.

Ferner wurde die Frage der nach einer Behandlung nachbaubaren Kulturen gepriift. Mo
dellversuche zur Ermi ttlung der for die Bewertung der erhaltenen Riickstandswerte wich
tigen Parameter, wie z. B. Streubreiten in der Analytik, wurden angelegt.

1.3 Verhalten der Wirkstoffe im Boden - Behaviour of pesticides in soil (Weinmann, W. 
und Nolting, H.-G.) 

Die von der Landwirtschaftlichen Untersuchungs- und Forschungsanstalt Speyer bereitge
stellten BBA-Standardboden fiir die Priifung des Abbauverhaltens nach Merkblatt Nr. 36 
wurden hinsichtlich ihrer Qualitat getestet, mit dem Ziel, die vorlaufigen Spezifikationen 
zu vervollstandigen. Dazu wurden im Berichtsjahr in Abstanden von ea. drei Wochen 
folgende Parameter untersucht: 

Abschlammbare Teile unter 0.02 %, Wassergehalt nach Eingang, maximale Wasserkapazi
tat, pH-Wert, Humusgehalt ( org. C), KorngroBenverteilung, H-Wert, mikrobielle Aktivi
tat. Ferner wurde das Abbauverhalten bzw. die Halbwertszeit von Folpet und Parathion
aethyl in diesen Boden bestimmt. 
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2. Untersuchung von Pflanzenbehancllungsmitteln - Investigation of plant protection
products

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

Im Berichtszeitraum wurden 102 Praparate mit 154 Wirkstoffen auf ihre chemische Zu
sammensetzung untersucht; hierbei wurden insbesondere die von den Herstellern einge
reichten Analysenmethoden auf ihre Anwendbarkeit gepriift. 

Weiterhin wurden sechs gezielt ausgesuchte Praparate mit den Wirkstoffen Trifluralin, 
Nitralin, 2,4-D-Aminsalz und MCPA-Aminsalz auf ihren Gehalt an N-Nitrosoverbindun
gen untersucht. Gefunden wurden Werte zwischen 0,3 und 1,8 mg/kg. Bei einem weite
ren Mittel wurde die Zusammensetzung aufgrund einer Beanstandung aus dem amtlichen 
Pflanzenschutzdienst uberpriift. Hier konnte keine Abweichung vom deklarierten Gehalt 
festgestellt werden. 

2.2 Physikalische Untersuchungen - Physical Investigations (Menschel, G., Riederer, K. 
und Weinmann, W.) 

Im Berichtszeitraum wurden 125 Praparate auf ihre physikalischen Eigenschaften unter
sucht (102 Neuzulassungen, 9 Umformulierungen, 14 Handelskontrollen). In fonf Fallen 
muEten die physikalischen Eigenschaften als unzureichend beanstandet werden. 

3. Analytik von Pflanzenbehancllungsmitteln - Analysis of plant protection products
(Dobrat, W. und Claussen, K.)

Im Berichtszeitraum beteiligte sich das Laboratorium for Praparateuntersuchungen der 
Fachgruppe wiederum an einer Reihe von Ringanalysen, die im Rahmen des Collaborative 
International Pesticides Analytical Council ( CIP AC) oder des Deutschen Arbeitskreises for 
Pflanzenschutzmittel-Analytik (DAPA) zur Entwicklung von international empfohlenen 
Analysenmethoden durchgefohrt wurden. 

Im DAPA wurden Methoden for Dazomet (potentiometrische Titration), Phenmedipham 
(potentiometrische Titration), Pyrazophos (HPLC), Methabenzthiazuron (HPLC), im 
CIPAC eine gaschromatographische Methode for Permethrin getestet. 

4. Analytik von Pflanzenbehandlungsmittelriickstanden - Analysis of pesticides residues

4.1 Uberpriifung und Erweiterung der Anwendbarkeit von Analysenmethoden zur Be-
stimmung von Pflanzenbehandlungsmittelriickstanden - Examination and improve
ment of residue methods of pesticides (Weinmann, W., Blacha-Puller, M., Nolting, 
H.-G. und Siebers, J.) 

Zur Aufnahme in die Methodensammlung ,,Ruckstandsanalytik von Pflanzenschutzmit
teln" der Deutschen Forschungsgemeinschaft wurden folgende Methoden uberpruft: 

Methode zur Bestimmung von Aldicarb und seiner Metaboliten in Erdbeeren, Zuckerrii
ben und Erde. 

Methode zur Bestimmung von Chlorthiophos und seiner Metaboliten in mehr als 20 ver
schiedenen pflanzlichen und tierischen Produkten sowie Erde und Wasser. 

Methode zur Bestimmung von Dicamba in Erde und Wasser. 

Zur Aufnahme in die Methodensammlung wurden folgende, von den Pflanzenschutzmit
telherstellern eingereichte Methoden uberarbeitet: 

Gaschromatographische Bestimmung von Oxamyl in diversen Obst- und Gemtisearten, 
Baumwolle, Erdnussen, Kaffeebohnen, Tabak, Erde und Wasser. 

H97 



Methode zur Bestimmung von Primicarb und seiner Metaboliten in ea. 40 verschiedenen 
pflanzlichen Produkten sowie in Ertle und Wasser. 

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

Im Zusammenhang mit den Ri.ickstandsuntersuchungen 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 gleichzeitigen Bestimmung der nati.irlichen Pyrethrine und von 
Piperonylbutoxid in diversen pflanzlichen Produkten. 

Einarbeitung von Fenpropathrin in die Sammelmethode for Pyrethroide (vgl. Jahresbe
richt 1981, S. H 100 Pkt. 4.2). 

4.3 Experimentelle tiberpriifung von Analysenmethoden zur Bestimmung von Pflanzen
behandlungsrnittelriickstiinden - Experimental examination of residue methods of 
pesticides (Nolting, H.-G., Siebers, J. und Weinmann, W.) 

Es wurden in 30 Fallen die von den Firmen im Rahmen des Zulassungsverfahrens beige
brachten Ri.ickstandsanalysenmethoden in verschiedenen Erntegi.itern, Boden und Wasser 
experimentell i.iberpri.ift. 

Hierbei wurden die Wiederfindungsraten, die unteren Bestimmungsgrenzen und die Blind
werte ermittelt. In 13 Fallen wurden erhebliche methodische Mangel festgestellt. 

5. Bearbeitung von Antriigen auf Zulassung von Pflanzenbehandlungsrnitteln - Handl-
ing of requests for registration of pesticides

Im Berichtszeitraum wurden 118 Zulassungsantrage mit 240 Anwendungsgebieten sowie 
78 Antrage auf erneute Zulassung in der Fachgruppe gepri.ift. Die chemischen und physi
kalischen Oaten der Praparate und der darin enthaltenen.Wirkstoffe (davon waren neun 
erstmalig angemeldet) und Formulierungsbeistoffe wurden gepri.ift und erfaBt. Die von 
den Antragstellern vorgelegten Analysenmethoden zur Bestimmung der Wirkstoffe im 
Praparat sowie der Ri.ickstande der Wirkstoffe in Boden und Wasser wurden hinsichtlich 
ihrer Anwendbarkeit gepri.ift. 

Soweit die beantragte Anwendung Kulturen zur Gewinnung von Lebens- oder Futter
mitteln umfaBte, wurden die Methoden zur Bestimmung der Ri.ickstande gepri.ift, ob sie 
for die Untersuchung der betreffenden pflanzlichen Erzeugnisse geeignet waren, ob 
Pflanzenblindwerte und Wiederfindungswerte und ob insbesondere die Nachweis- und 
Bestimmungsgrenzen in Einklang mit festgelegten oder vorzusehenden Hochstmengen
werten waren. 

Fi.ir diese Anwendungsgebiete waren sodann die Ri.ickstandsversuche der Antragsteller 
bezi.iglich der Ubereinstimmung mit der beantragten und/oder praxisi.iblichen Anwen
dung zu pri.ifen. AnschlieBend wurden die Ergebnisse der Versuche hinsichtlich gi.iltiger 
oder notwendiger Hochstmengen ausgewertet und Wartezeiten festgelegt. 

Weiterhin waren die Mittel hinsichtlich ihres Verhaltens im Boden (Halbwertszeit, Meta
bolismus) zu beurteilen und das Versickerungsverhalten zu registrieren. Alle im Zusam
menhang mit der Antragspri.ifung anfallenden Daten und Beurteilungen wurden in den 
Dateien der Datenverarbeitungsanlage gespeichert. 
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6. Unterstiitzung des Zulassungsverfahrens fiir Pflanzenbehandlungsmittel <lurch die
elektronische Datenverarbeitung - Support of the registration of pesticides by means
of electronic data processing (Schwartz, W. D.)

Im Berichtsjahr war das Antwortzeitverhalten des lnformationssystems im Dialog vollig 
unbefriedigend. Eine Erweiterung des Hauptspeichers auf das Doppelte ( 4MB) wurde 
daher for notwendig gehalten und eingeleitet. Eine Umstellung vom Teilnehmer- auf 
Teilhaberbetrieb wurde erwogen, lieB jedoch keine Verbesserung des Antwortzeitverhal
tens erwarten, da sich aufgrund der spezifischen Verwendung des Informationssystems 
keine Mehrfachbenutzungen einzelner Anwendungen ergeben, die den Aufwand einer 
Umstellung rechtfertigen wiirden. 

Die Arbeiten an Programmen zur automatischen Bescheiderstellung im Rahmen des Zu
lassungsverfahrens wurden fortgesetzt. Erschwernisse ergaben sich aufgrund der ,,btirger
nahen" Gestaltung, d. h. Unterdrtickung aller nicht relevanten Oaten und Ausnutzung 
des DIN A 4-Formates auf einem herkommlichen Schnelldrucker, da z. Z. Programme 
fehlen, die eine Textgestaltung ohne Bedienereingriff gestatten

_. 

Fachgruppe ftir botanische Mittelpriifurig in Braunschweig 

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

1.1 Wirksamkeit und Phytotoxizitat von Merpelan AZ gegen Urikriiuter in Spinat (Liik
kenindikation) - Efficacy and phytotoxicity of Merpelan AZ against weeds in 
spinach (minor use) (Martin., J.) 

Die Ergebnisse lassen erkennen, daB die Vorauflaufanwendung des Mittels mit 4 kg/ha 
die auftretenden Unkrauter gut bekampft. Als Vergleichsmittel diente das Praparat Ven
zar mit 1,5 kg/ha. Die Vertraglichkeit beider Herbizide gegeniiber der Kulturpflanze war 
gut. 

1.2 Wirksamkeit und Phytotoxizitiit von Tribunil gegen Urikriiuter in Zwiebeln (Liicken
indikation) - Efficacy and phytotoxicity of Tribunil against weeds in onions (minor 
use) (Martin, J .) 

Die Aufwandmenge von 2 kg/ha ah dem Zweieinhalb-Blattstadium wurde von der Kultur
pflanze gut vertragen. Die relativ spate Anwendung machte es notwendig, bereits vorhan
denen Unkrautbesatz vorher zu entfernen. Das Mittel Alzodef (Aufwandmenge 40 l/ha) 
erwies sich hierzu als brauchbar. Am besten war die Wirksamkeit des Priifmittels nach 
vorangegangener Handhacke. 

1.3 Moglichkeiten zur Bekampfung des Scharfen Mauerpfeffers (Sedum acre) - Herbi-
cides for control of Sedum acre (Heidler, G.) 

In Dauerkulturen sind die Bekampfungsmoglichkeiten von Sedum acre schwierig. Versu
che mit acht verschiedenen Herbiziden haben gezeigt, daB Bromacil, Dichlobenil und Gly
phosat zu einem guten Abtotungserfolg fiihrten. Hingegen ergaben Amitrol, Diuron, Glu
fosinat, 2,4-D + 2,4,5-T sowie Paraquat + Simazin nur einen voriibergehenden Bekamp
fungserfolg. 
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1.4 Nebenwirkungen der Wirkstoffe Pendimethalin und Monolinuron auf Bohnen - In-
vestigations on side-effects of pendimethalin and monolinurone in beans (Heidler, G.) 

Buschbohnen der Sorten ,Fabiola', ,Dublette' und ,Famos' wurden im Vorlaufverfahren 
mit Pendimethalin (1,5 kg AS/ha) und Monolinuron (0,7 kg AS/ha) behandelt. Die Kul
turpflanzen zeigten zum Zeitpunkt der Ernte eine unterschiedliche Standfestigkeit, die 
durch morphologische Veranderungen am Hypokotyl - im Bereich der Bodenoberflache 
bis ea. 3 cm dariiber - bedingt waren. Sowohl durch starkeren Wind als auch vor allem 
bei der Pfli.icke brachen die Bohnenpflanzen an diesen Stellen ab. Diese Symptome traten 
bei Pendimethalin insbesondere bei den Sorten ,Fabiola' und ,Dublette' auf, wahrend die 
Sorte ,Famos' etwas widerstandsfahiger war. Bei Monolinuron konnten diese Nebenwir
kungen nicht gesichert nachgewiesen werden. Es muB davon ausgegangen werden, daB die 
Anwendung von Pendimethalin in Buschbohnen eine maschinelle Ernte beeintrachtigen 
kann. 

l.5 Verhalten und Abbau von Glyphosat in Getreide - Fate and degradation of glypho-
sate in cereals (Heidler, G.) 

Lagergetreide (Wintergerste) wurde kurz vor der Ernte mit Glyphosat (zwei Termine, und 
zwar 14 und acht Tage vor der Ernte) sowie Deiquat (acht Tage vor der Ernte) behandelt. 
Auf dem daraus anfallenden Stroh wurden Tomaten gepflanzt (Strohballenkultur). Die 
Tomaten auf 14 Tage vor der Ernte mit Glyphosat behandeltem Stroh wiesen vor allem 
an den ji.ingsten Blattern und Trieben starke Wuchsanomalien in Form von Verkriimmun
gen und Verdickungen auf. Wahrend zunachst noch Fri.ichte gebildet wurden, die eine 
untypische, langliche Form aufwiesen, war spater der Bli.itenstand selbst stark deformiert. 
Es kann angenommen werden, daB das Glyphosat von noch nicht abgereiftem Getreide 
aufgenommen, in der Pflanze transportiert wird und somit das Stroh mit hohen Ri.icksfan
den belastet (""' 55 mg/kg). Von abgereiften Getreidepflanzen (acht Tage vor der Ernte 
behandelt) wird der Wirkstoff nicht mehr in Mengen aufgenommen, die bei dieser Me
thode zur Phytotoxizitat bei Toma ten fi.ihrt. 

1.6 Ergostim (L-Cystein-Derivate und Folsiiure) zur Verbesserung der Produktionslei
stung in Gurken und Tomaten - Ergostim for improving yields of cucumbers and 
tomatoes (Laermann, H. Th.) 

Gurken der Sorte ,Nimbus' wurden ah Bli.ihbeginn dreimal im wochentlichen Abstand mit 
umgerechnet 300 ml/ha behandelt. Ergebnisse: Die Anzahl der geernteten Friichte und 
damit die Erntegewichte je Pflanze wurden im Vergleich zu unbehandelt um 5 % erhoht. 
Tomaten der Sorte ,Planet' wurden ab Bli.ihbeginn dreimal - zu zwei Terminen, und zwar 
im acht- und 14fagigen Abstand - behandelt. Ergebnisse: Im Vergleich zu Unbehandelt 
bei der Anwendung im achttiigigen Abstand Ertragssteigerung von 6 % und beim 14tagi
gen Abstand um 12 %. 

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

Nachstehende Richtlinien for die Priifung von Pflanzenbehandlungsmitteln sind in Zu
sammenarbeit mit dem Pflanzenschutzdienst der Lander und Herstellerfirmen i.iberarbei
tet bzw. neu herausgegeben worden: 
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Richtlinie for die Priifung von Beizmitteln gegen Auflaufk:rankheiten - insbesondere 
Rhizoctonia solani Kuhn - an Kartoffeln ( 4 - 1.4) (Ehle, H.) 
Richtlinie for die Priifung von Fungiziden gegen 
- Rhynchosporium secalis (Oud.) Davis (Blattfleckenkrankheit)
- Pyrenophora teres (Netzfleckenkrankheit) an Getreide (4 - 5.1.9) (Martin, J.)

Richtlinie for die Prufung von Fungiziden gegen Phoma lingam (Wurzelhals- und Stengel
faule) an Raps (4 - 5.1.10) (Martin, J.) 

Richtlinie for die Pri.ifung von Fungiziden gegen Whetzelinia sclerotiorum (Rapskrebs) an 
Raps (4 - 5.1.11) (Martin, J.) 

Richtlinie for die Prufung von Herbiziden in lagerndem Getreide (13 - 1.1.1.2) (Laer
mann, H. Th.) 

Richtlinie for die Prufung von Wundbehandlungsmitteln mit fungizider Wirkung gegen 
Nectria galligena Bres. (Obstbaumkrebs) (14 - 2) (Martin, J.) 

Richtlinie for die Prufung von Wachstumsreglern zur Beseitigung von Stocktrieben im 
Weinbau (22 - 7.1) (Laermann, H. Th.) 

3. Entwicklung von Methoden zur Priifung von Pflanzenschutzniitteln einschlieBlich
ihrer okotoxikologischen Wirkungen - Development of methods for testing ecotoxi
cological effects of plant protection products

3.1 Untersuchungen zur Erstellung von Methodenvorschriften zur Daphnien-Toxizitat 
- Investigations for preparing test methods on toxicity to Daphnia (Heidler, G.)

Im Rahmen der Okotoxikologie for aquatische Systeme erfolgte die Mitarbeit bei der 
Entwicklung von Methoden for die Prufung von Chemikalien. Im Vordergrund standen 
hierbei Priifungsrichtlinien zur Bestimmung der letalen Wirkung an Daphnia magna (LC 
50 ftir 24 h). Hinsichtlich der Praktikabilitat der Halterungs- und Testmethoden wurde 
festgestellt, daB D. magna ein auBerst empfindlicher Testorganismus ist, der auf kleinste 
Veriinderungen des Mediums, der Umwelt und der Testbedingungen sehr sensibel reagiert. 

3.2 Untersuchungen zur Fischtoxizitat - Investigations on toxicity to fish (Heidler, G.) 

Bei Glyphosat wurde die Fischtoxizitiit mit dem Testfisch Zebrabiirbling ( Brachydanio 
rerio) ermittelt. Die Versuche umfalliten das Priiparat Roundup, den Reinwirkstoff Gly
phosat und den Emulgator der Priiparatformulierung. 

Die LC 50 for 48 h lag for das Priiparat im Bereich von 30 mg/I, for den Reinwirkstoff bei 
205 - 215 mg/1 und for den Emulgator bei 2,5-3 ,0 mg/1. 

3.3 Untersuchungen zum EinfluB von Pflanzenbehandlungsmittel-Wirkstoffen auf Ver
mehrung der Weinhefe (Saccharomyces cerevisiae var. ellipsoideus) - Investigations 
as to the propagation of grape yeast (Saccharomyces cerevisiae var. ellipsoideus) 
(Kassemeyer, H.-H.) 

In einem definierten Niihrmedium wurden die minimale Hemmkonzentration und die LC 
50 nach 48 h der Wirkstoffe Dichlofluanid, Cymoxanil und Aluminiumphosethyl be
stimmt. Als Wachstumsparameter wurden Zelldichte und Lebendzellzahl herangezogen. 
Fur Dichlofluanid wurde eine minimale Hemmkonzentration von 5 mg/1 und eine LC 50 
von 0,8 mg/I ermittelt. Die minimale Hemmkonzentration von Cymoxanil liegt bei 10 
mg/1. Der Wirkstoff Aluminiumphosethyl beeinflull,t die Vermehrung von Saccharomyces 
cerevisiae var. ellipsoideus nicht. Die Untersuchuhgen werden fortgesetzt. 
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Fachgruppe fiir zoologische Mittelpriifung in Braunschweig 

1. Biologische Untersuchungen von Bienenschiiden durch Pflanzenbehandlungsmittel -
Biological investigations on honey-bees poisoned by plant treatment chemicals (Brasse,
D.)

321 Proben (245 Bienen- und 76 Pflanzenproben) wurden im Aedes-Test und 28 Proben 
(z. B. Waben, Beutenteile, Brtihereste) im Direktversuch mit Bienen gepriift. An allen 
Bienenproben wurde eine routinemaBige Nosema-Vntersuchung und eine Analyse des im 
Haarkleid der Bienen befindlichen Pollens vorgenommen. 

Ein ausfohrlicher Bericht tiber die Untersuchung von Einsendungen zu Bienenschadert 
wird alljahrlich an den Bundesminister for Emahrung, Landwirtschaft und Forsten sowie 
an die zustandigen Llnderministerien geschickt. 

2. Entwicklung von Richtlinien ftir die Priifung von Mitteln gegen tierische Schiidlinge -
Development of guidelines for testing products against pests

Folgende Richtlinien wurden nach Abstimmung mit den Fachleuten des Pflanzenschutz
dienstes und der Pflanzenschutzmittelindustrie fertiggestellt und zur Veroffentlichung 
vorbereitet: 

Richtlinie ftir die Priifung von Molluskiziden gegen Nacktschnecken im Gemtise-, Erdbeer
und Zierpflanzenbau (8 - 1.1) (Rathert, H. und Wolf, Elisabeth) 

Richtlinie for die Prtifung von Molluskiziden gegen Nacktschnecken im Ackerbau (8 -
1.2) (Rathert, H. und Wolf, Elisabeth) 

Richtlinie for die Prufung von Rodentiziden gegen Feldmaus (im Freiland) (9 - 1) (Wulf, 
A.) 

Fachgruppe fiir Anwendungstechnik in Braunschweig 

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

Wiihrend der Beiichtszeit befanden sich 30 Gerate und Gerateteile in der erstmaligen Prti
fung auf Eignung for den Pflanzenschutz bzw. Vorratsschutz. Die Ergebnisse der Priifun
gen wurden zusammenfassend bearbeitet und vom SachverstandigenausschuB for Gerate 
abschlieBend bewertet. 

Alie Anerkennungen wurden im Pflanzenschutzmittel-Verzeichnis, Teil 6 - Anerkannte 
Pflanzenschutz- und Vorratsschutzgerate, veroffentlicht. Ober neue und abgelaufene An
erkennungen wurde im Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) berichtet. 
Die Geratepriitberichte werden vom Verlag ACO Druck GmbH, Hinter dem Turme 7, 
Postfach 1143, 3300 Braunschweig, vertrieben. Die Pflanzenschutzdienststellen konnen 
einen Karteikartendienst abonnieren, mit dem fortlaufend tiber neue Anerkennungen 
informiert wird und <lessen Ausfiihrung das Landespflanzenschutzamt Mainz tibemom
men hat. Die for das Anwendungsgebiet Forstschutz anerkannten Gerate werden auBer
dem im FPA-Verzeichnis (FPA = Forsttechnischer PriifungsausschuB) des Kuratoriums 
for Waldarbeit und Forsttechnik (KWF) veroffentlicht. 

Die Fachgruppe hat sich an der Normung for Pflanzenschutzgerate im Deutschen Nor
meninstitut beteiligt sowie an internationalen Nannen mitgearbeitet. 
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2. Richtlinien und Anforderungen - Guidelines and requirements

2.1 Priifung des Applikationsverhaltens quecksilberfreier Getreidebeizrnittel in Beizma
schinen - Tests of the application of non-mercurial seed dressings in seed treating 
machines (Rietz, S. und Kohsiek, H.) 

Seit der Einfuhrung quecksilberfreier Beizmittel treten bei der Analyse der Beizqualitat 
und bei der Anwendung dieser Mittel in den vorhandenen Beizmaschinen erhebliche 
Probleme auf. Deshalb mtissen die Maschinen den neuen Mitteln angepaBt und die Un
tersuchungsmethoden tiberarbeitet werden. Die Saatgutbeizung dient vornehmlich der 
Bekampfung von Krankheiten, die von den Samenkomern ausgehen. Sie kann nicht 
<lurch andere Mailinahmen ersetzt werden. Sie hat das Saatgut von Krankheiten befreit, 
die vorher zu erheblichen Ertragseinbuf:ien fiihrten. 

In Zusammenarbeit rnit Pflanzenschutzdienststellen, Pflanzenschutzmittelherstellern und 
der Fachgruppe fiir botanische Mittelprtifung der BBA wurden umfangreiche Untersu
chungen angestellt, die die Methoden zur Ermittlung der Beizqualitat verbessem sollen. 
Beizrnittel und Beizmaschine mtissen differenzierter als frtiher betrachtet werden, und die 
Hersteller werden in Zukunft for ihre Mittel die Bedingungen angeben mtissen, die bei der 
Anwendung der im Merkblatt Nr. 49 der BBA ,,Prtifung des Applikationsverhaltens von 
Getreidebeizrnitteln in Beizgeraten" genannten Methoden zu beachten sind. Das Merk
blatt wird den neuen Gegebenheiten angepaf:it. 

2.2 Methoden zur Priifung von Regeleinrichtungen fiir Feldspritzgerate - Methods for 
testing automatic regulators for field sprayers (Rietz, S. und Kohsiek, H.) 

Ftir Feldspritzgerate werden seit einiger Zeit Regeleinrichtungen angeboten, wie sie hier
fiir vorher nicht bekannt waren. Es wurde deshalb in Zusammenarbeit mit dem Pflanzen
schutzdienst der Lander, insbesondere der Landesanstalt for Pflanzenschutz in Stuttgart, 
eine Methode zur Untersuchung des Einflusses der Regler auf die Dosiereigenschaften 
der Gerate erarbeitet. Sie soll zu miteinander vergleichbaren Untersuchungen beitragen 
und den Zeitaufwand for die Messungen begrenzen. 

2.3 Datenreduzierung bei der Priifung von Feldspritzgeriiten - Reduction of data for 
tests of field sprayers (Rietz, S. und Kohsiek, H.) 

Bei der Errnittlung der Verteilung von Spritzrnitteln fallen viele Daten an, die zur besseren 
Beurteilbarkeit des Prtifgegenstandes rnit Hilfe der Statistik auf wenige charakteristische 
Zahlen (z. B. den Variationskoeffizienten) reduziert werden mtissen. Es wurden anhand 
frtiherer Untersuchungsergebnisse Grenzwerte fiir den Variationskoeffizienten ermittelt, 
die bei neuen Prtifungen verifiziert werden konnten. Die Arbeiten sollen die Absttitzung 
der Beurteilung auf umfangreiche Untersuchungen bei Verbesserung der Entscheidungs
findung mit Hilfe der EDV ermoglichen. 

2.4 Einsatz von Mikrocomputem bei der Auswertung von Messungen - Employment of 
microcomputers in the evaluation of measurements (Rietz, S., Heine, W. und Koh
siek, H.) 

Der Umfang an Messungen und deren Auswertung nimmt <lurch den Fortschritt der Pflan
zenschutzgeratetechnik und die darnit verbundenen starkeren Differenzierungen in den 
Gerateprtifungen immer mehr zu. Er laf:it sich teilweise durch den Einsatz von Mikrocom
putern beherrschen, wenn geeignete Auswerteprogramme (Software) und Anpaf:iteile 
sowie Mef:ifohler (Hardware) fiir die Mef:iwertaufnahme und -verarbeitung sowie die Er
gebnisdarstellung (auch grafisch) eingesetzt werden. 

H 103 



So kann sowohl beim Aufwand an Melligeraten gespart als auch ein unmittelbarer Zugriff 
auf das Untersuchungsergebnis unter Beriicksichtigung z. B. verschiedener Einfliisse er
reicht werden. Es wurden verschiedene Rechenprogramme aufgestellt, die auf die speziel
len Aufgaben aus der Priifung van Pflanzenschutzgeraten abgestimmt sind und die Bereit
stellung der Ergebnisse erleichtern und beschleunigen. 

Gemeinschaftliche Einrichtungen 

Biochemie in Braunschweig 

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

Die Wirkung van Inhibitoren auf die Vermehrung van Pflanzenviren wird in ausgestanzten 
Scheiben aus infizierten Tabakblattem bestimmt und Tabakmosaikvirus (TMV), Kar
toffel X-Virus (PVX), Kartoffel Y-Virus (PVY) und belladonna mottle virus (BdMV) ohne 
Inhibitorzusatz und in primar infizierten Blattern an der Pflanze verglichen. Die Vermeh
rung lauft unter beiden Bedingungen zeitlich wie auch der Menge nach praktisch gleich, 
TMV, PVX und PVY erreichen in ausgestanzten Scheiben sogar eine etwas hohere Kon
zentration als in Blattern. 

Tubercidin, ein van dem Bodenpilz Streptomyces tubercidicus synthetisiertes Nucleosid, 
wurde als Inhibitor untersucht. In einer Konzentration von 10- 5 M (2,7 µg/ml) hemmt 
es in Blattscheiben vollstandig die Vermehrung van PVX und PVY, die von TMV und 
BdMV sehr gut, aber nicht vollstandig. Tubercidin ist gegeniiber Pflanzen sehr toxisch. 

Nach einem Literaturbericht hemmt 2-(cx-Hydroxybenzyl)-benzimidazol (HBB) die 
Vermehrung von TMV in Scheiben von Tomatenblattern vollstandig. Die nicht kaufliche 
Substanz wurde selbst synthetisiert. In Scheiben von Tabakblattern hemmt HBB die 
Vermehrung van TMV deutlich, weniger die Vermehrung van BdMV, die von PVX wird 
sogar stimuliert. 

Mit einigen Inhibitoren, besonders mit Ribavirin, einem Ribonucleosid, wurden Versuche 
i.iber den Mechanismus der Virushemmung gemacht. Abweichend van den Berichten iiber
tier- und humanpathogene Viren hob ein Zusatz von Guanosin die Hemmung der Ver
mehrung von PVX durch Ribavirin nur wenig auf, stark dagegen der Zusatz von Thymi
din, einem Desoxyribonucleosid.

Durch Hochdruckfli.issigkeitschromatographie (HPLC) konnte festgestellt werden, daB 
Thymidin in Blattern die Konzentration der freien Purinribonucleotide stark erhoht, was 
die Aufhebung der Hemmung durch Ribavirin erkliirt. 

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

2.1 Einflu6 von Vererbung und Umwelt auf Protein-Spektren von Leguminosen - In
heritance and environment and their influence on protein patterns of legumes (Ham
za, M.A. und Stegemann, H.) 

Die Samenproteine von sieben verschiedenen Leguminosen und einigen ihrer Kultivare 
wurden im gleichen Gel nach elektrophoretischer Trennung mit entsprechenden Pro
teinen aus Getreidearten verglichen. Dabei lieferten die mit Na-dodecylsulfat (SDS) bela
denen, wasser- und pufferextrahierten Samenproteine artspezifische Spektren, flir die 
Kultivardifferenzierung eigneten sich die wasserloslichen Proteine. Die SDS-Beladung im 
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Ultraschallbad zwischen O und 20
° 

C gab scharfere Banden als das ubliche Kochen mit 
SDS. Abhangig von den ackerbaulichen Bedingungen waren aber die Protein-Spektren 
von Vicia faba nach Dunnschicht-Fokussierung in Servalyt pH 4 - 9. Dies steht im Ge
gensatz zu der bisher geltenden Meinung, daB auch diese Spektren zur Sortendifferen
zierung derartiger Proben herangezogen werden konnen. Zwar ist das Grundmuster nach 
wie vor genetisch determiniert, nahe verwandte Kultivare konnen aber nicht sicher abge
grenzt werden gegen gleiche Kultivare, die auf verschiedenen Boden gewachsen sind. 

2.2 Proteinmuster von Primitiv-Kultivaren aus der Kartoffelkollektion des CIP - Pro
tein patterns of primitive cultivars of potato germplasm from the CIP collection 
(Stegemann, H., Burgermeister, W., in Zusammenarbeit mit dem Internat. Centre 
Potato, Lima, Peru) 

Das Aussondern von Duplikaten der Gen bank wurde mit rund 3 OOO aus 13 OOO Klonen 
fortgesetzt, um for die Resistenzzuchtung und andere Programme weniger umfangreiches, 
dafor aber eindeutig verschiedenes Material zu erhalten. Der Vergleich der Proteinmuster 
aus dem Saft der Knolle mit morphologischen Bestimmungen an der Pflanze zeigte die 
groBe Oberlegenheit der elektrophoretischen Methode, da gleiche Pflanzen durch ver
schiedene Virus- oder andere Infektionen taxonomisch nicht als gleich erkannt werden 
konnten. Als Methode diente die Elektrophorese von 4 µl PreBsaft der Knolle in 6 %igem 
Polyacrylamid bei pH 8,9 und pH 7 ,9 und die Anfarbung auf Proteine und Esterasen. 

2.3 Priifung der Proteinmuster von Kartoffelklonen, die iiber Antheren- oder Protopla
sten-Kulturen erhalten wurden - Testing of protein patterns from potato clones 
obtained via tissue culture (anthers, protoplasts) (Stegemann, H. und Burgermeister, 
W., in Zusammenarbeit mit Wenzel, W., Institut for Resistenzgenetik, Grunbach) 

Werden Antheren oder Protoplasten als Ausgangsmaterial fiir neue Gen-Kombinationen 
herangezogen, durchlaufen die Zellen in der Kultur einen undifferenzierten Zustand 
(Kallus). Die Art der Kombination kann nicht vorausgesagt werden, und auch ist an die 
Veranderung des genetischen Materials (Mutation?) wahrend der Differenzierung zu 
denken. Daher wurde als genetisches Spiegelbild das Elektropherogramm der Knollenpro
teine bei pH 7,9, bei pH 8,9 und z. T. das der Esterasen herangezogen und gefunden, daB 
die Abweichungen von der Ausgangsform wesentlich geringer sind als man das nach US
amerikanischen Untersuchungen (J. F. Shepard) erwartet hatte. 

2.4 Digitale Bildauswertung von 2-dimensionalen Elektropherogrammen und ,,Mappings" 
von Mais-Mutanten - A computerized system for the analysis of 2-dimensional gels 
including those of mutants of maize (Schnick, D. und Stegemann, H., in Zusammen
arbeit mit v. Borstel, H., Zamperoni, P., Paulus, E., Institut ftir Nachrichtentechnik 
der TH Braunschweig) 

Es wurde ein System entwickelt, mit dessen Hilfe zweidimensionale Elektropherogramme 
(Mappings) mit einem Computer ausgewertet werden konnen. Die Gele werden von einer 
Videokamera gefilmt und die Bilddaten im Computer gespeichert. Durch geeignete Pro
gramme konnten verschiedene Parameter, wie z. B. x und y-Koordinaten der Flecken, 
ihre Intensitat und die GroBe bestimmt und somit ein Proteinmuster beschrieben, ge
speichert und rnit anderen verglichen werden. Die Sammlung dieser ,,Mapping-Gele" 
wird hierdurch erst auswertbar, vor allem in Korrelation zu Eigenschaften der Pflanze. 
Mappings der Samenproteine von Mais-Mutanten konnten auf diese Weise unterschie
den werden, was durch eindimensionale Elektrophorese nicht moglich ist, well das Auflo
sungsvermogen nicht ausreichte. 
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3. Bestimmung von Proteinen nach Solubilisierung mit Na-dodecylsulfat (SOS) - Ana-
lysis of SOS-treated proteins (Hamza, M. A., Gamal, A. K. und Stegemann, H.)

Die in den Vorjahren erarbeiteten Schnellbestimmungen von Proteinen ohne Kjeldahl
AufschluB konnten jetzt auch auf gefarbte Proben (braune Bohne, Hiimoglobin etc.) aus
gedehnt werden. Dabei dient SDS zur Totalextraktion, gefolgt von 30 %igem Wasserstoff
peroxid zur Zerstorung von Farbstoffen ohne Beeinflussung der dann folgenden SDS-un
empfindlichen Biuretbestimmung. Die Einsparung eines Aufschlusses und die ausschlieB
liche Erfassung von Protein ohne andere storende N-Verbindungen beschleunigt die Ana
lyse erheblich und erspart Chernikalien und Wiirmeenergie. 

4. Verbindung von SOS-Diskelektrophorese mit der Electro-Blot-Technik zum empfindli
chen Nachweis von Virusproteinen - Combination of SOS-discelectrophoresis with
electro-blotting for sensitive detection of virus proteins (Burgermeister, W., in Zu
sammenarbeit rnit Koenig, R., Institut fiir Viruskrankheiten der Pflanzen, Braun
schweig)

Fi.ir diese kombinierte elektrophoretische Technik wurden geeignete Bedingungen ausge
arbeitet. Die Virusproteine werden zuniichst durch SDS-Diskelektrophorese aufgetrennt. 

Nach Auflegen einer Nitrocellulosefolie auf das Gel wird <lurch Elektrophorese senkrecht 
zur Gelfliiche quantitative Ubertragung der Proteine auf die Folie erreicht (Electro-Blot). 
Zurn spezifischen Nachweis der Virusproteine wird die Folie rnit einem Antikorper gegen 
das Virus und dann mit einem Konjugat aus zweitem Antikorper und Markermoleki.il 
(fluoreszierend oder enzymatisch aktiv) inkubiert. Die Technik wurde auf Kartoffel-, 
Zuckerri.iben- und andere Pflanzenviren angewendet. 

5. Index Europiiischer Kartoffelsorten - Index of European Potatoe Varieties (Stege-
mann, H. und Schnick, D.)

Der Index wurde dreisprachig ( deutsch, englisch, spanisch) fertiggestellt. 643 Kartoffel
sorten sind aufgefiihrt nach dem Land der Zulassung (Tab. 1), ihren physiologischen und 
phytopathologischen Eigenschaften (Tab. 2), ihren genetischen Daten einschlieBlich der 
eingekreuzten Wildformen (Tab. 3) und mit ihren Zi.ichtern, deren Adressen in Tabelle 4 
zusammengefaBt sind. Die elektrophoretischen Proteinspektren wurden aus Kostengri.in
den nicht wiedergegeben, aber die verbesserte Herstellung <lurch eine stark i.iberarbeitete 
Laborvorschrift beri.icksichtigt, die auch den EinfluB von Pressen oder Homogenisieren 
der frischen bzw. gefrorenen Probe in einem Bild-Beispiel zeigt. Die ldentifizierung <lurch 
Elektrophorese hat sich weltweit durchgesetzt, so daB nunmehr die Spektren bei den 
Interessenten meist bekannt sind. Alie Spektren liegen aber bei uns vor und konnen erbe
ten werden. 

Neu in den Index aufgenommen worden sind die Anfalligkeit gegen Schwarzbeinigkeit 
und gegen FuBkrankheiten; die Abkiirzungen der Wildformen nach Hawkes wurden ein
gefiihrt. Alle Tabellen liegen computergespeichert vor und werden jetzt laufend ergiinzt. 

6. Einfacher Nachweis des Erregers der bakteriellen NaBfaule (Erwinia carotovora) an
Kartoffeln - Easy detection of soft rot bacteria on infected potatoes (Stegemann, H.)

Der schnelle Test wurde durch eine neu konstruierte Form zur Herstellung der Gel-Ma
trix weiter vereinfacht, in die die Proben zum Test aufNaBfaule gegeben werden. AuBer
dem wurde eine Folie gefunden, in die man die Gel-Matrix einsiegeln, mindestens ein Jahr 
aufbewahren und in der man sie auch verschicken kann. Damit werden Untersuchungen 
direkt vor Ort moglich. Ein GroB-Versuch mit Proben aus Lagern ist mit dem Institut for 
Pflanzenschutz im Ackerbau und Gri.inland (Langerfeld, E.) geplant. 
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Bibliotheken in Berlin und Braunschweig 

Die Bibliotheken gehbren mit ea. 99 OOO Biinden und mehr als 2 OOO laufenden Zeit
schriften zu den bedeutendsten Spezialsammlungen wissenschaftlicher Literatur auf dem 
Gebiet der Phytomedizin in Mitteleuropa. Sie sind dem Leihverkehr der Deutschen Biblio
theken direkt angeschlossen. Handbtichereien der acht AuBeninstitute und AuBenstellen 
stehen als Priisenzbibliothek zur Verfogung. 

Die Arbeiten an der Erstellung eines Gesamtzeitschriftenkataloges wurden durch Ein
speichern der Zeitschriftenbestiinde der Bibliothek Braunschweig und der AuBeninstitute 
in die Zeitschriftendatenbank des Deutschen Bibliotheksinstitutes weitgehend abgeschlos
sen. In Braunschweig leisteten eine Studentin der Fachhochschule Hamburg und zwei 
Anwiirterinnen for eine bibliothekarische Ausbildung Praktika ab. 
Bei den Bibliotheken liegt die .8etreuung der Veroffentlichungen der Biologischen Bun
desanstalt. Im Rahmen der Schriftleitung in Braunschweig wurde eine aus 20 Merk
bliittern bestehende Literaturzusammenstellung ,,Handbibliothek Phytomedizin" abge
schlossen. 

Verhandlungen Uber die Aufnahme der Bibliotheken als AGLINET subject centres fiir das 
Spezialgebiet Phytomedizin in das AGLINET-System wurden aufgenommen. 

Die Bestiinde der beiden Bibliotheken bilden die Voraussetzung for 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 EDV-Anlagen aufgenommen und in Zusammenarbeit mit der Zentralstelle fiir 
Agrardokumentation und -information in Bonn, zur Datenbasis Phytomedizin weiterver
arbeitet. Die ,,Bibliographie der Pflanzenschutzliteratur, Neue Folge", die aus der Daten
basis erstellt wird, erschlieBt die Literatur durch ein viersprachiges Inhaltsverzeichnis 
sowie Autoren- und Schlagwortregister. Ein mehrsprachiges Abktirzungsverzeichnis sowie 
eine English/German Reference List to the Index of Descriptors erleichtern neuerdings 
die Benutzung der Bibliographie. Die Zahl der durch online-Recherchen beantworteten 
Anfragen stieg wiederum an. Im Berichtszeitraum besuchten 130 Interessenten, darunter 
30 aus dem Ausland, die Dokumentationsstelle, um sich tiber die Leistungen und Arbeits
weise zu informieren. In Zusammenarbeit mit der Staatsbibliothek PreuBischer Kulturbe
sitz wurden zwei Dokumentationspraktika for jeweils zwei Bundesbibliotheks-Inspek
torenanwiirterinnen durchgefiihrt. 

Die Lieferung von Literaturdaten aus der Bundesrepublik Deutschland for das intematio
nale Agrardokumentationssystem AGRIS der F AO wurde fortgesetzt. 

Mit der Dokumentationsstelle Obstbau der Universitiitsbibliothek der Technischen Uni
versitiit Berlin wurde die Zusammenarbeit bei der inhaltlichen ErschlieBung von phyto
medizinisch relevanter Obstbauliteratur, ihrer technischen Erfassung und der Erstellung 
von Spezialbibliographien fortgesetzt. 

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

Die zunehmende Verwendung von EDV-Terminals und die beabsichtigte Freigabe der 
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Datenbasis Phytomedizin im Datex-P-Betrieb erfordert eine Verbesserung der Deckungs
fiihigkeit und der Struktur der Deskriptoren im Hinblick auf ihre Verwendung als Be
schreibungselemente sowie als System for das automatische Retrieval. Die Einftihrung 
hierarchischer Beziehungen und Synonymverknupfungen wurde in Spezialbereichen vor
bereitet. 

2. Strukturanalyse der Benutzungsvorgiinge der Pflanzenschutzdokumentation - Struct
ural analysis of using processes in the Documentation Centre for Plant Protection
(Laux, W. und Jaskolla, D.)

Im Hinblick auf eine Verbesserung der Qualitat der Beantwortung von Anfragen an die 
Dokumentationsstelle wurde eine grundlegende Untersuchung der Struktur van Anfrage·n 
und ihrer Beantwortung aus der Datenbasis Phytomedizin auf der Basis der im Berichts
zeitraum auf eine Zahl von 7 760 angestiegenen Recherchen vorbereitet. 

3. Erstellung einer englisch/deutschen Referenzliste fur den Deskriptorenindex der Bi
bliographie der Pflanzenschutzliteratur - Compilation of a English/German reference
list to the index of descriptors of the bibliography of plant protection (Laux, W. und
Blumenbach, D.)

Auf Anregung auslandischer Benutzer der Bibliographie der Pflanzenschutzliteratur, ins
besondere der Plant Protection Division der FAO, wurde eine englisch/deutsche Referenz
liste derjenigen Deskriptoren erstellt und in die Bibliographie eingefogt, die im Deskripto
renregister in deutscher Sprache vorhanden sind. Die Referenzliste erleichtert uber die 
fremdsprachlichen lnhaltsverzeichnisse hinaus den Zugang zur Bibliographie for englisch
sprachige Benutzer und stellt die Vorarbeit fiir einen englischsprachigen Thesaurus for 
die Dokumentation Phytomedizin dar. 

lnformationszentrum fur tropischen Pflanzenschutz in Berlin-Dahlem 

Auf dem Gebiet des Pflanzen- und Vorratsschutzes in tropischen und subtropischen Lln
dern gingen 1982 130 Anfragen ein, for die ea. 200 Recherchen, z. T. mit Bereitstellung 
von Volltextdokumenten durchgefiihrt werden muBten. 52 Anfragen stammten aus auBer
europaischen Landern, insbesondere aus Indien, den Philippinen und Lateinamerika, ent
sprechend der intensiven Tatigkeit der bundesdeutschen Entwicklungshilfe. Aus der Bun
desrepublik Deutschland kamen 46 Anfragen. Unter den europaischen Landern steht 
die Turkei mit 15 Anfragen nach wie vor an der Spitze. 

Die Themen der Anfragen behandeln meist Bekampfungsmoglichkeiten von Schaderre
gern in tropischen Kulturen, die den technischen und finanziellen Verhaltnissen dieser 
Lander angepall,t werden sollen. Groll,e Beachtung finden Themen der Problematik von 
Pestizidriickstanden im Boden, sowie Versuche, in tropischen Llndern Verfahren des 
integrierten Pflanzenschutzes einzufiihren, wobei die kulturellen Methoden der Schad
lingsbekampfung, wie Einsatz resistenter Sorten, Fruchtfolge oder Mischkulturen, den 
Vorzug haben. Vielfach stammen die Themen auch aus dem Bereich des Nachernte
schutzes. 

Fur die Literaturversorgung van Agrarprojekten im Rahmen der deutschen Entwicklungs
hilfe besteht weiterhin ein Kooperationsvertrag mit der Deutschen Gesellschaft for Tech
nische Zusammenarbeit. 

Das lnformationszentrum war auf verschiedenen nationalen und internationalen Veran
staltungen, wie dem Expertengespriich for Information und Dokumentation der Deut-
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schen Stiftung for lnternationale Entwicklung in Bonn, der 2. Sitzung des FAO-Experten
komitees Pflanzenschutz in Eschborn und der technischen Konferenz der an AGRIS be
teiligten Lander in Rom vertreten. Das lnfonnationszentrum selbst wurde von Agrarex
perten aus Angola, Afghanistan, Kolumbien, den Philippinen, dem Iran sowie der F AO 
besucht. 

Dienststelle fur wirtschaftliche Fragen und Rechtsangelegenheiten im Pflanzenschutz in 
Braunschweig 

Gesetze, Verordnungen und Bekanntmachungen, die im In- und Ausland wie auch von der 
EG (in der Form von Richtlinien oder Entscheidungen) zum Pflanzenschutz, insbesondere 
zum Schutz gegen das Verbringen von Schadorganismen der Pflanzen oder Pflanzener
zeugnisse erlassen wurden, werden gesammelt. Soweit sie fiir die Pflanzenschutzdienste 
der Lander von besonderer Bedeutung sind, wurden sie in den von der Dienststelle bear
beiteten ,,Amtlichen Pflanzenschutzbestimmungen" veroffentlicht (1982: neun Hefte). 
Fremdsprachliche Texte wurden hierflir ins Deutsche iibersetzt. 

Die Mitarbeit an der fachlichen Vorbereitung von Rechtsvorschriften for den Pflanzen
schutz, besonders im Bereich der Pflanzenbeschau und der Pflanzenquarantane wurde 
fortgesetzt. Sie bezog sich vor allem auf die Uberarbeitung der Richtlinie 77 /93/EWG 
(Uber Mallinahmen zum Schutz gegen das Verbringen von Schadorganismen der Pflanzen 
oder Pflanzenerzeugnisse) mit ihren Anderungsrichtlinien sowie auf die Vorbereitung der 
zu diesen Richtlinien gehorenden Entscheidungen der Komrnission der EG. Aullierdem 
arbeitete die Dienststelle an den Empfehlungen der European and Mediterranean Plant 
Protection Organization (EPPO) zu phytosanitaren Anforderungen bei der Einfuhr von 
Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen in die EPPO-Mitgliedstaaten mit. Schliellilich unter
stiitzte die Dienststelle die Pflanzenschutzdienste der Lander bei der Durchfohrung der 
Pflanzenbeschauverordnung vom 15. Marz 1982 durch die Herausgabe von Datenblattern 
zu den in der Verordnung genannten Schadorganismen, zu denen die Institute der BBA

die Texte lieferten. 

IV. Wissenschaftliche Zusammenarbeit

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

1.1 Inliindische Einrich tungen 

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

Folgende Wissenschaftler der Bundesanstalt wirkten im Berichtsjahr 

1.1.l als auBerplanmafiige Professoren: 

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

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

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

Universitat Gottingen 
Forstliche Fakultat Hann. MUnden 

Techn. Universitat Berlin 
Fachbereich Internationale Agrarentwicklung 

Techn. Universitai: Berlin 
Fachbereiche Landschaftsentwicklung 
und lnternat. Agrarentwicklung 
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Dir. u. Prof. Prof. Dr. rer. nat. LAUX 

Dir. u. Prof. Prof. Dr. rer. hort. SAUTHOFF 

Prasident und Professor Prof. Dr. agr. 
SCHUHMANN 

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

1.1.2 als Honorarprofessoren: 

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

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

1.1.3 als Privatdozent: 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. WENZEL 

1.1.4 als Lehrbeauftragte: 

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

Wiss. Dir. Dr. rer. nat. CASPER 

Dr. agr. FRIEDT 

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

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

Dr. rer. nat. REICHMUTH 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. SCHMIDLE 

Wiss. Oberrat Dr. rer. nat. SCHUPHAN 

Wiss. Oberrat Dr. agr. SEEMOLLER 

Wiss. Dir. Dr. rer. nat. STURHAN 

Techn. Universitat Berlin 
Fachbereich Internationale Agrarentwicklung 

Techn. Universitat Berlin 
Fachbereich Internationale Agrarentwicklung 

Techn. Universitat Berlin 
Fachbereich Internationale Agrarentwicklung 

Universitat Gottingen 
Landwirtschaftliche Fakultat 

Techn. Hochschule Darmstadt 

Universitat Gottingen 
Landwirtschaftl. Fakultat 

Universitat Kain 
Math.·Nat. Fakultat 

Techn. Universitat Berlin 
Fachbereich Internationale Agrarentwicklung 

Universitat Gottingen 
Landwirtschaftliche Fakultat 

Universitat Bayreuth 
Fakultat fiir Biologie, Chemie u. Geowissenschaften 

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

Universitat Gottingen 
Landwirtschaftliche Fakultat 

Techn. Universitat Berlin 
Fachbereich Lebensmitteltechnologie 
und Biotechnologie 

Universitat Heidelberg 
Fakultat fiir Biologie 

Universitat Mainz 
Fachbereich Botanik 

Universitat Heidelberg 
Fakultat fiir Biologie 

Universitat Munster 
Fachbereich Biologie 

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 
Forschungsplanungsgruppen gebildet worden, die sich unter anderem mit den folgenden Themen be· 
fassen: Beurteilung von Herbiziden unter Umweltgesichtspunkten, Verminderung des Einsatzes von 
Pestiziden, Untersuchung der Umweltgefahrdung durch Metalle, Organohalogen· und Organochlorver· 
bindungen, Phosphate, Nitrate, Streusalze, Waschmittelzusatze und andere Stoffgruppen sowie Auto
matisierung von Analysenverfahren. Wissenschaftler der Bundesanstalt arbeiten mit in verschiedenen 
Arbeitsgruppen, die sich mit Umweltfragen befassen. Dir. u. Prof. Dr. BECKER ist Mitglied des Gut
achtergremiums beim Projekt ,,Auffindung von Indikatoren zur prospektiven Bewertung der Belast
barkeit von Okosystemen" beim Bundesministerium fiir Forschung und Technologie. Eine enge Zu
sammenarbeit besteht mit dem Umweltbundesamt in Berlin. 

Die praktische Durchfiihrung des Pflanzenschutzes obliegt den Pflanzenschutzamtern (der Lander) 
und ihren Bezirksstellen. Die enge Zusammenarbeit mit diesen fiihrt zu standigen Kontakten der 
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Institute der Bundesanstalt mit den an ihren F orschungen besonders interessierten Pflanzenschutz
amtern und zu regelmaBigen Arbeitssitzungen des Deutschen Pflanzenschutzdienstes, in denen Fragen 
und Wtinsche, die sich bei der Durchfilhrung des Pflanzenschutzes ergeben, an die Bundesanstalt her
angetragen und die Pf!anzenschutzamter van den neuesten Forschungsergebrussen unterrichtet wer
den. Auch mit den Fachinstituten auf den Gebieten der Landwirtschaft, des Garten-, Obst- und Wein
baues sowie der Forstwirtschaft besteht, z. B. durch deren Beteiligung an der amtlichen Prtifung von 
Pflanzenschutzmitteln und -geraten, eine gute Zusammenarbeit, ebenso mit dem Bundessortenamt, 
dem Deutschen Wetterdienst und mit den zahlreichen am Pflanzen- und Vorratsschutz interessierten 
Fachverbanden und den van diesen gebildeten Arbeitsgemeinschaften. In der Deutschen Phytomedi
zinischen Gesellschaft wirken mehrere Wissenschaftler der Bundesanstalt aktiv mit, u. a. als Leiter van 
Arbeitskreisen. 
Der Prasident und Professor der Bundesanstalt, Prof. Dr. SCHUHMANN, war im Berichtsjahr Vor
sitzender der Arbeitsgruppe Tropische und subtropische Agrarforschung im Senat der Bundesfor
schungsanstalten des Bundesministeriums for Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten. Auf dem Ge
biet der Entwicklungshilfe bestehen enge Beziehungen zur Gesellschaft fiir Technische Zusammen
arbeit und zur Deutschen Gesellschaft fur internationaie Entwicidung. 

Dir. u. Prof. Dr. WENZEL ist Mitglied im HauptausschuB fiir Pflanzenzucht der Deutschen Landwirt
schafts-Gesellschaft (DLG). Mehrere Wissenschaftler der Bundesanstalt gehoren Ausschtissen der DLG 
an. Dir. u. Prof. Prof. Dr. BUTIN ist Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft fiir Mykologie. Wiss. 
Oberrat Dr. G. BARTELS wurde mit der Geschaftsfuhrung der Arbeitsgemeinschaft fur Krankheitsbe
kampfung und Resistenzztichtung bei Getreide, Hillsenfrtichten und Raps betraut. Zwei Wissenschaft
ler der Bundesanstalt wirken als Beisitzer in Fachgruppen des Verbandes Deutscher Landwirtschaft
licher Untersuchungs· und Forschungsanstalten. Die Bundesanstalt ist im ,,Standigen AusschuB fur, 
Vorratshaltung und Schadlingsbekii.mpfung" sowie in der ,,Arbeitsgruppe zur Prtifung der Wirkungen 
von Pflanzenschutzmitteln auf Nutzarthropoden" und im Arbeitskreis ,,Pflanzenschutzmittelrtick
stande in Futtermitteln und tierischen Produkten" vertreten. Dir. u. Prof. Dr. GARTEL ist Feder
fiihrender des Arbeitskreises ,,Bodenkunde und Rebenernahrung" im Forschungsring des Deutschen 
Weinbaues. Dir. u. Prof. Dr. CROGER wirkte im Organisationskomitee (Sprecher der Sektion Pflan· 
zenschutz) for den 21. lnternationalen GartenbaukongreB 1982 in Hamburg mit. Als Vertreter der 
Bundesanstalt ist Dir. u. Prof. Dr. SCHUTTE in der Herausgebergemeinschaft des ,,Anzeigers fur 
Schadlingskunde, Pflanzen- und Umweltschutz" Mitglied. 
Zwischen den Instituten fur nichtparasitare Pflanzenkrankheiten und fiir Pflanzenschutz im Zierpflan
zenbau der Bundesanstalt und dem Hahn-Meitner-lnstitut fur Kernforschung in Berlin-Wannsee besteht 
eine enge Zusammenarbeit. Das Institut fiir Pflanzenschutzmittelforschung pflegt Kontakte mit dem 
Institut fur okologische Chemie der Gesellschaft ftir Strahlenforschung. Dir. u. Prof. Prof. Dr. KLOKE 
wirkt als Sachverstandiger fiir F orschungsvorhaben im Geschaftsbereich des Bundesministers fiir Er
nahrung, Landwirtschaft und Forsten Uber Strahlenschaden an Nutzpflanzen. Eine enge Zusammen
arbeit besteht mit der Kernforschungsanlage Jillich. 
Der Prasident und Professor der Bundesanstalt, Prof. Dr. SCHUHMANN, ist Mitglied im Beirat und im 
Richtlinien-Verabschiedungs-AusschuB der VDI-Kommission ,,Reinhaltung der Luft". Zwei Wissen
schaftler 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 Bundesministerium des Innern gebildeten Fach
ausschuB ,,§ 15 Abfallbeseitigungsgesetz" und der Kommission ,,Zentrale Erfassung und Bewertung 
van Umweltchemikalien" beim Bundesgesundheitsamt an. Ein Wissenschaftler ist als Referent Uber 
Spurenanalytik im Umweltschutz im Haus der Technik e. V. Essen tatig. 
Im Rahmen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) wirkten im Berichtsjahr: 
Dir. u. Prof. Dr. WEINMANN als Mitglied der Kommission fiir Pflanzenschutz-, 

Pflanzenbehandlungs· und Vorratsschutzrru ttel, der 
Abteilung ,,Analytik" und der Arbeitsgruppe ,,Pflan
zenschutzmittel-Wasser" 

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

Als Fachgutachter der DFG auf dem Gebiet der Phytomedizin sind Dir. u. Prof. Prof. Dr. BUTIN so
wie Dir. u. Prof. Prof. Dr. WEISCHER tatig. Weitere Wissenschaftler der Bundesanstalt arbeiten - in 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft - aktiv mit in der Arbeitsgruppe ,,Analytik" der Kommission 
fiir Pflanzenschutz-, Pflanzenbehandlungs- und Vorratsschutzrruttel, im Schwerpunktprogramm ,,Ver-
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halten und Nebenwirkungen von Herbiziden im Boden und in Kulturpflanzen" sowie in der Arbeits
gruppe ,,B!ei" der Kommission for U�weltgefahren 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 sowie mit 
anderen Dokumentationsstellen auf dem Gebiet der Landbauwissenschaften eine enge Zusammenar
beit. Das Informationszentrum for tropischen Pflanzenschutz der Biologischen Bundesanstalt arbeitet 
im Rahmen eines Kooperationsvertrages eng zusammen mit der Gesellschaft fiir Technische Zusam
menarbeit, Eschborn. Der Dokumentationsschwerpunkt ist aktiv tatig in mehreren Gesellschaften und 
Arbeitsgruppen auf dem Gebiete der Information und Dokumentation. Dir. u. Prof. Prof. Dr. LAUX 
ist Vorsitzender der Gesellschaft for Bibliothekswesen und Dokumentation des Landbaues des Ber
liner Arbeitskreises Information und des Arbeitskreises Information, Dokumentation, Bibliothek der 
Deutschen Phytomedizinischen Gesellschaft. Dir. u. Prof. Prof. Dr. LAUX gehort dem Vorstand der 
Deutschen Gesellschaft fiir Dokumentation und dem Beirat der Arbeitsgemeinschaft for Spezialbiblio
theken an. Er ist Mitglied des Unterausschusses der Deutschen Forschungsgemeinschaft fiir die Zentral
bibliothek for Landbau in Bonn. 
Wiss. Dir. Dr. KOHSIEK gehort dem Ausschu6 fiir Landmaschinen sowie dem Ausschu6 fiir Mechani
sierung von Feldversuchen, Bewertungsgruppe ,,Parzellenspritzgerate" der Deutschen Landwirtschafts
Gesellschaft an. Es besteht eine Zusammenarbeit mit dem Deutschen lnstitut for Normung e. V. (DIN), 
Normengruppe Landmaschinen und Ackerschlepper. 

1.2 Auslandische und intemationale Einrichtungen 

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

International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (!CARDA) Aleppo/Syrien 
Department of Agriculture, Biological Control Branch, Entomology and Zoology Division 

Bangkok/Thailand 
Bhabaha Atomic Research Centre Bombay/Indien 
Staatl. Hygiene-lnstitut Bukarest/Rumanien 
Instituto Sperimentale per la Zoologia Agraria Florenz/Italien 
Royal Veterinary and Agricultural University, Department of Zoology, Kopenhagen/Danemark 
Zoologisk Institut, Kg!. Veterinaer-og Landbohcpjskole, Kopenhagen/Danemark 
Bureau of Plant Industry, Laboratory for Biological Control, Manila/Philippinen 
Istituto di Entomologia agraria presso l'Universita degli Studi di Milano Mailand/Italien 
Istituto Sperimentale per la floncoltura San Remo/ltalien 
Osservatorio per le malattie delle piante di Sanremo San Remo/Italien 
Swedish Seed Association Svafof AB Svalov/Schweden 
lstituto di Fitovirologia Applicata Torino/Italien 
Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen (I. V. T.) Wageningen/Niederlande 

Wissenschaftler der Bundesanstalt arbeiten mit in folgenden Institutionen: 
American Chemical Society, Division of Pesticide Chemistry 
American Phytopathological Society 
Arbeitsgruppe for zoologisch-botanisch-geologische Untersuchungen in der SW-Palaarktis 
Arbeitsgruppe ,,Pathological factors of the monoculture of cereals" 
Chromatography Discussion Group, Nottingham/England 
Collaborative International Pesticides Analytical Council (CIPAC) 
Co-ordination group on resistance breeding in horticultural science 
Deutsch-Niederlandische Kommission fiir Agrarforschung 

Arbeitsgruppe Pflanzenschutz 
Editorial Committee for the Abridged Glossary of Terms used in Invertebrate Pathology (AGTUIP) 

Europaische Gemeinschaften ( EG) - verschiedene Arbeits- und Sachverstandigengruppen -
Europaische Gesellschaft for Kartoffelforschung ( EAPR) - verschiedene Sektionen -
Europaische Gesellschaft fiir Ziichtungsforschung (EUCARPIA) 
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Europaische Nematologische Gesellschaft 

European and Mediterranean Cereal Rusts Foundation 

European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO) 
- verschiedene Arbeitsgruppen -

European Weed Research Society (EWRS) 

European Weed Research Society (EWRS) and European and Mediterranean Plant Protection Organi
zation (EPPO) 

European working group on gramineae virus diseases 

Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO) 
- verschiedene Arbeitsgruppen -

Inter Govermental Maritime Consultative Organization (IMCO) 

Internationales Arnt fur Rebe und Wein (OIV) 

Internationale Arbeitsgruppe zur Vereinheitlichung der Pathotypenbezeichnung beim Kartoffelne-
matoden 

International Association of Agricultural Librarians and Dokumentalists (IAALD) 

International Atom Energy Organization (IAEO), GSF, S IDA, SAREC 

Internationai Club;:cG� Working Group 

International Committee for the Taxonomy'of Viruses (ICTV) 

International Council for the Study of Viruses and Virus Diseases of the Grapevine (ICVG) 

Internationales Komitee fiir Zusammenarbeit bei der Erforschung der Obstviren 

Internationales Institut fur Zuckerriibenforschung (IIRB), Pest and Diseases Group 

Internationaler NormenausschuB ISO/SC 6 (Pflanzenschutz) 

International Organization for Biological Control (IOBC)/West Palliarctic Regional Section (WPRS) 
- verschiedene Arbeitsgruppen -

International Seed Testing Association (ISTA) 

International Society for Ecotoxicology and Environmental Safety (SECOTOX) 

International Society for Horticultural Science (ISHS) 
- verschiedene Arbeitsgruppen -

lnternatiomJ Society of Plant Pathology (ISPP) 

Kommission fur biologische Versuchsmethoden (CEB) der franzosischen Gesellschaft fiir Phytiatrie 
und Phytopharmazie 

Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre Mer 

Organisation fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 

Permanentes Komitee der Internationalen Pflanzenschutz-Kongresse 

Study Group on Integrated Control in Oil-seed Rape 

World Health Organization (WHO) 

Der Dokumentationsschwerpunkt Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz der Biologischen Bundes· 
anstalt beteiligt sich <lurch Zulieferung van Oaten am intemationalen Agrardokumentationssystem 
AGRIS der FAO in Rom. 

Im Rahmen eines Kooperationsvertrages mit der Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit, Esch
born, pflegt das Informationszentrum fur tropischen Pflanzenschutz enge Beziehungen zu den deut
schen Entwicklungsprojekten im Ausland und anderen phytomedizinischen Einrichtungen in den 
Tropen und Subtropen. 

Dir. u. Prof. Dr. BECKER ist Mitglied 

a) in der Expert Group for Effects of Chemical Substances on Biotic Systems other than Man (Eco
toxicology Group) der OECD-Chemicals Group 

b) in der ,,Working Party on Natural Environment Effects" im Rahmen des OECD-Projekts ,,Gefahr-
dungsbewertung"

Dir. u. Prof. Dr. GARTEL wurde auf unbestimmte Zeit zum Ehrenprasidenten des Office international 
de la Vigne et du vin, Paris, gewahlt. 

Wiss. Rat. Dr. HASSAN ist Leiter der Arbeitsgruppe ,,Pesticides and Beneficial Arthropods" der Inter
national Organization for Biological Control of noxious Animals and Plants (IOBC), West Palaarctic 
Regional Section (WPRS). 
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Dir. u. Prof. Prof. Dr. KLINGAUF wurde in das Conseil der International Organization for Biological 
Control of Noxious Animals and Plants (IOBC), Westpalaarctic Regional Section (WPRS) gewahlt und 
zum Leiter des Bestimmungsdienstes Nutzarthropoden der Organisation bestellt. 

Dir. u. Prof. Prof. Dr. LAUX ist Mitglied im Executivkommitee der International Association of Agri
cultural Librariens and Documentalists. 

Die Wiss. Oberratin Dr. SCHcjBER ist Vorsitzende der Sektion Pathologie der Europaischen Gesell
schaft fiir Kartoffelforschung. 

2. Mitgliedschaften

2.1 Deutsche Organisationen 

Arbeitsgemeinschaft fiir Umweltfragen 

Arbeitsgemeinschaft der Institute fiir Bienenforschung 

Bundesverband Deutscher Pflanzenzi.ichter 

Deutscher Bibliotheksverband 

Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft 

Deutsche Gesellschaft fiir allgemeine und angewandte Entomologie 

Deutscher Verband Forstlicher Forschungsanstalten 

Deutsches Maiskomitee 

Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten 

2.2 Auslandische und intemationale Organisationen 

Association of Special Libraries and Information Bureaus (Aslib) 

Groupe Consultatif International de Recherche sur le Colza (GCIRC) 

Internationale Organisation for biologische Schadlingsbekampfung (IOBC), Westpalaarktische Regio
nale Sektion (WPRS) 

Society for Invertebrate Pathology 

V. Veroffentlichungen

a) Veroffentlichungen der Bundesanstalt

1. Amtliche Pflanzenschutzbestimmungen. Neue F olge. 
Sammlung internationaler Verordnungen und Gesetze zum Pflanzenschutz. (Erscheinen nach Be
darf. 5 Hefte bilden einen Band. Aufl. 450) 

1982 erschienen Band 39, Heft 5 und Register zu Band 39 sowie Band 40, Heft 1-5 mit Register, 
Band 41, Heft 1 und 2.

2. Bibliographie der Pflanzenschutzliteratur. Neue Folge
Titelbibliographie des internationalen Fachschrifttums von Phytomedizin und Pflanzenschutz. 
(Aufl. 800). 
1982 erschienen Band 1 7, Heft 4 mit Register zu Band 1 7 sowie Band 18, Heft 1-3 und Band 18, 
Supplement, English/German Reference List to the Index of Descriptors 

3. Merkblatter der Biologischen Bundesanstalt 
Gesetze, Verordnungen und Richtlinien zum Pflanzenschutz. - Biologie und Bekampfung von 
Pf!anzenkrankheiten und Schadlingen. (Aufl. 1 OOO - 5 OOO) 

1982 erschienen: 

Nr. 13 Organisation des Pflanzenschutzes in der Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West). 
16. Aufl. 

Nr. 27 Teil 7 Entwicklungsstadien des Raps 

Nr. 30 Der Feuerbrand der Obstbiiume. 4. Aufl. 

Nr. 50 Kernbibliothek Phytomedizin 
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Teil 19 Bakterien und Pi!ze als Pf!anzenkrankheitserreger und deren Bekampfung 

Teil '.!0 Ri.ickstandsanalytik, Ri.ickstande und Metabolismus von Ptlanzenbehandlungs
mitteln 



Nr. 56 Untersuchungen zum Metabolismus von Pflanzenbehandlungsmitteln im Boden 

Nr. 58 Gute Laborpraxis im Zulassungsverfahren. Riickstandsanalytik 

4. Mitteilungen aus der Biologischen Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft. Wissenschaftliche
Veroffentlichungen aus den lnstituten der Biologischen Bundesanstalt. (Erscheinen nach Bedarf.
Aufl. unterschiedlich)

19 8 2 erschienen:

Heft 206 Repellency of Chemical Compounds to Stored Product Insect Pests-A Review of Li
terature. Von Dr. Muhammad Ahmad KHAN. 34 S. 

Heft 207 Resistenzziichtung gegen Pseudocercosporella herpotrichoides und Gaeumannomyces 
graminis beim Weizen. Von M. HEUN und Dr. H. MIELKE. 50 S., 8 Tab. 

Heft 208 Gaschromatographie der Pflanzenschutzmittel. Tabellarische Literaturreferate XI. 
Von Dr. W. EBING. 114 S. 

Heft 209 The Genus Fusarium - a Pictorial Atlas. 
Von Prof. Dr. W. GERLACH und Dr. H. NIRENBERG. 406 S., 99 Abb. 

Heft 210 Examination and Approval of Plant Protection Products in the Federal Republic of 
Germany and their legal Basis. Von Dr. W. HERFS. 29 S. 

Heft 211 Index 1982 Europaischer Kartoffelsorten, Zulassungslisten, Bonitierung, genetische 
Oaten. Von Prof. Dr. H. STEGEMANN und D. SCHNICK, 220 S., 2 Abb. 

5. Jahresbericht der Biologischen Bundesanstalt.
Bericht iiber Personal, Organisation, Veroffentlichungen sowie iiber abgeschlossene Forschungsvor
haben der BBA. Erscheint jahrlich. 1982 erschienJahresbericht 1981. 139 S. 

6. Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes. 
Wissenschaftliche Aufsatze und Nachrichten iiber aktuelle Fragen des Pflanzenschutzes. (Erscheint 
monatlich, Aufl. I 300). 1982 erschienJahrgang 34, 192 S.

7. Pflanzenschutzmittel-Verzeichnis.
Verzeichnis der zugelassenen Pflanzenschutzmittel.
1982 erschien die 30. Auflage mit folgenden Teilverzeichnissen:

Tei! 1 Ackerbau - Wiesen und Weiden, Hopfenbau - Sonderkulturen - Nichtkulturland -
Gewasser 

Tei! 2 Gemiisebau - Obstbau - Zierpflanzenbau 

Tei! 3 Weinbau 

Tei! 4 Forst 

Teil 5 Vorratsschutz 
Tei! 6 Pflanzenschutz- und Vorratsschutzgerate 

Teil 7 Wirkung auf Bienen 

8. Richtlinien fiir die amtliche Priifung von Pflanzenbehandlungsrnitteln.

1982 erschienen die 4. und 5. Lieferung.

Abteilung fiir Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik 

Zur Priifung von Pflanzenbehandlungsmitteln auf Bienengefahrlichkeit. Nachrichtenbl. Deut. Pflan
zenschutzd. (Braunschweig) 33. 1981, 174 
Unterlagen iiber das Riickstandsverhalten von Pflanzenbehandlungsmitteln und deren Umwandlungs
produkten. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 34. 1982, 31 

Anerkannte Pflanzenschutz- und Vorratsschutzgerate und -gerateteile. Nachrichtenbl. Deut. Pflan
zenschutzd. (Braunschweig) 34. 1982, 78, 125-126 
Priifung auf Wirksamkeit von Getreidesaatgutbehandlungsmitteln gegen Schneeschimmel an Weizen. 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 34. 1982, 79 

Richtlinien fiir die amtliche Priifung von Pflanzenbehandlungsmitteln. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzen
schutzd. (Braunschweig) 34. 1982, 79, 112 
Unterlagen zum Zulassungsverfahren. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 34. 1982, 
79 

Pflanzenschutzmittel-Verzeichnis. Biologische Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft 
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Teil 6 
Anerkannte Pflanzenschutz- und Vorratsschutzgerate 
30. Auf!age, November 1981

Teil 1 
Ackerbau - Wiesen und Weiden - Hopfenbau - Sonderkulturen - Nichtkulturland - Gewasser 
( einschlieBlich Wachsturnsregler) 
30. Auflage, Januar 1982

Teil 2 
Gerniisebau - Obstbau - Zierpflanzenbau (einschlieB!ich Wachsturnsregler) 
30. Auflage, April 1982

Teil 3 
Weinbau (einschlieB!ich Wachsturnsregler) 
30. Auflage, April 1982

Teil 4 
Forst 
30. Auflage, Marz 1982

Teil 5 
Vorratsschutz 
30. Auflage, August 1982

b) Veroffentlichungen der wissenschaftlichen Mitarbeiter

Leitung der Bundesanstalt 

BRAMMEIER, H. und KARACALI, I.: The Satsurna-Mandarine, in: Hackett, C.;J. Carolane (Eds): 
Edible Horticultural Crops - A Compendium of Information on Fruit, Vegetable, Spice and Nut 
Species. Academic Press, Sydney, New York, London, San Francisco, Toronto 1982. 

SCHUHMANN, G. und BRAMMEIER, H.: Aufgaben des Pflanzen- und Vorratsschutzes irn Rahrnen 
der tropischen und subtropischen Agrarforschung. entwicklung + landlicher raurn 16 .. 3/19.82, 
30-31.

SCHUHMANN, G.: Pflanzenschutz, Gesundheitsschutz, Urnweltschutz. Zuckerindustrie 107. 1982, 
1044-1047. 

SCHUHMANN, G.: Neues zur Pflanzenschutzgesetzgebung. DLG-Mitteilungen 97. 1982, 438-440. 

SCHUHMANN, G.: Pflanzenschutz irn Garten. Gartenpraxis 4. 1982, 25-26. 

SCHUHMANN, G.: Einfliisse des Pflanzenschutzes auf Urnwelt und Nahrungsqualitat. Loccurner 
Protokolle 3/1982, 46-50. 

WOHLERS, P.: Effect of alarm pheromone (E)-{3-farnesene on aphid behaviour during flight and after 
landing on plants. Z. angew. Entornol. 93. 1982, 102-108. 

Institut fur Pflanzenschutz in Ackerbau und Griinland 

Arbeitsgruppe Braunschweig 

BARTELS, G.: Schneeschirnrnel: Priifstein fiir quecksilberfreie Beizrnittel. Top agrar 9, 1982, 56-60. 

BARTELS, G., BAUERS, Ch., GRIGO, E., KASPERS, H., MARTIN, J. und PRILLWITZ, H. G.: 
Richtlinien fiir die Priifung von Fungiziden gegen Rhynchosporium secalis (Oud) Davis (Blatt
fleckenkrankheit) - Pyrenophora teres (Netzfleckenkrankheit) an Getreide. Richtlinien Arnt!. 
Priif. Pflanzenbehandlungsrnitteln Biol. Bundesanst. Land-Forstwirtsch, 4-5, 1.9, 1982, 1-7. 

BASEDOW, Th. und SCHUTTE, F.: Die Populationsdynarnik der Weizengallrniicken Contarinia tri
tici (Kirby) und Sitodiplosis mosellana (Gehin) (Dipt. Cecidomyidae) in zwei norddeutschen 
Weizenanbaugebieten von 1969 bis 1976. Zoo!. Jahrb. Abt. Syst. Oekol. Geograph. Tiere 109. 
1982,33-82. 

LANGERFELD, E.: Reaktion von Kartoffelknollen gegeniiber Fusarium coeruleum (Lib.) Sacc. nach 
chernischer Krautabti:itung. Potato Res. 25. 1982, 31-39. 
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SCHNICK, D., STEGEMANN, H., SIMON, U. und LANGERFELD, E.: Empfindlicher enzymatischer 
Nachweis bakterieller NaBfauleerreger (Erwinia carotovora) an Schalen und im Saft von Kartoffel
knollen. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 34. I 982, 83-85. 

SCHOBER, B.: Europaische Kartoffelforscher in Miinchen. Sektion Pathologie. Kartoffelbau 32. 
1981, 384. 

SCHOBER, B.: Kraut- und Braunfaule der Kartoffel. Aktuelles aus Acker- und Pflanzenbau, Land
wirtschaftskammer Schleswig-Holstein, Heft 9, 1982, 140-144 und Rundschreiben 37, Saatgut
Erzeuger-Gemeinschaft Schleswig-Holstein, 1982, 95-98. 

SCHOBER, B.: Die Dreijahrestagungen der EAPR in: SCHOBER, B., SPECHT, A., FOLDQ), N. E. und 
HOLDEN, J. H. W. (Ed.): 25 Jahre Europiiische Gesellschaft fiir Kartoffelforschung, Wageningen, 
1982, 55-60. 

SCHOBER, B. und BETZ, H.-G.: Eine ungewohnliche Blattfleckenkrankheit an Kartoffeln. Kartoffel
bau 33. 1982, 300. 

SCHOBER, B. und SIMON, U.: Stengelfaulen an Kartoffelpf!anzen - Phytophthora infestans oder 
Erwinill carotovora? Kartoffelbau 33. 1982, 156-157. 

SCHOBER, B. und WEIDEMANN, H.-L.: Der EinfluB von Infektionen mit Kartoffelvirus S (PVS) auf 
die Anfalligkeit der Kartoffelknollen gegenUber Phytophthora infestans (Mont.) de Bary. Nachrich
tenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 34. 1982, 8-10. 

SCHOTTE, F.: What is the use of suction traps? S. 61-62. In: Euraphid Gembloux 1982. Commission 
des Communautes Europeennes D. G. VI Agriculture F /4 - R. Louis Brussel, 1982, 91 S. 

SCHOTTE, F.: Derzeitige Moglichkeiten integrierter PflanzenschutzmaBnahmen im Ackerbau. Pflan
zenarzt 34. 1982, 76-79. 

SCHOTTE, F., STEINBERG,]. und MEIER, U.: Entwicklungsstadien des Raps. Merkbl. Biol. Bundes
anst. Land- Forstwirtsch. Nr. 27. Teil 7, 1982, 1-10. 

SCHOTTE, F.: Zur Eignung von ,,suction traps" zur Bestandesiiberwachung. Anz. Schadlingsk. Pflan
zensch. Umweltsch. 55. 1982, 10-13. 

STOLLE, K. und SCHOBER; B.: Neue Methode zur Kultur von Phytophthora infestans (Mont.) de 
Bary in F!Ussigmedien. Potato Res. 25. 1982, 273-276. 

Au�enstelle Kitzeberg 

BASEDOW, Th.: Untersuchungen zur Populationsdynamik des Siebenpunktmarienkafers Coccinel/a 
septempunctata L. auf Getreidefeldem in Schleswig-Holstein von 1976 bis 1979. Z. angew. Ento
mol. 94. 1982, 66-82. 

BASEDOW, Th. und GILLICH, H.: Untersuchungen zur Prognose des Auftretens der Weizengall
miicken Contarinia tritici (Kirby) und Sitodiplosis mosellana (Gehin) (Dipt., Cecidomyidae). II. 
Faktoren, die ein Schadauftreten der Miicken verhindem konnen. Anz. Schadlingsk. Pflanzen
Umweltsch. 55. 1982, 84-89. 

BASEDOW, Th. und SCHOTTE, F.: Die Populationsdynamik der Weizengallmiicken Contarinia tri
tici (Kirby) und Sitodzplosis mosellana (Gehin) (Dipt., Cecidomyidae) in zwei norddeutschen 
Weizenanbaugebieten von 1969 bis 1976. Zoo!. Jahrb. Abt. Syst. Okol. Geograph. Tiere 109. 
1982, 33-82. 

BRULEZ, W. und ZELLER, W.: Feuerbrandbefall kann jetzt genau vorhergesagt werden. TASPO 116.

1982, Nr. 7, 6. 

HEUN, M. und MIELKE, H.: Resistenzziichtung gegen Pseudocercosporella herpotrichoides und 
Gaeumannomyces graminis beim Weizen. Mitt. Biol. Bundesanst. Land- Forstwirtsch. Berlin-Dah
lem 207. 1982, 1-50. 

KROGER, W.: Viruskrankheiten am Mais aU:ch in Deutschland? Mais 3. 1982, 8-11. 

KROGER, W.: Die Wurzelhals- und Stengelfaule des Rapses, verursacht durch Phoma lingam (stat. gen. 
Leptosphaeria maculans), eine schwer bekampfbare Krankheit. Z. Pflanzenkrankh. Pflanzensch. 
89. 1982, 498-507.

KROGER, W.: Eine bisher nicht beobachtete Krankheit des Rapses. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzen
schutzd. (Braunschweig) 34. 1982, llO.

MIELKE, H.: Die Bekampfung von Septorill tritici Rob. in Winterweizen. Aktuel. Acker-Pflanzenb. 
9. 1982, 63-68.
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Federal Biological Research Centre for Agriculture and Forestry 

President: Professor Dr. Gerhard S c h u h m a n n  
Headquarters: D 3300 Braunschweig, Messeweg 11/12 

The Biologische Bundesanstalt is the successor of the earlier Biolo
gische Reichsanstalt (German Biological Centre) at Berlin-Dahlem, 
which in turn dates from the Biologische Abteilung fur Land- und 
Forstwirtschaft des Kaiserlichen Gesundheitsamtes (Biological Divi
sion of 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 resistanc e, 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 




