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I. Aufgaben

N eben Farschungsaufgaben fur das Gesamtgebiet des Pflanzen- und Varratsschutzes hat die 
Biologische Bundesanstalt fur Land- und Farstwirtschaft als Bundesaberbeh6rde admini
strative Aufgaben erheblichen Umfangs. Die wichtigsten sind die Priifung und Zulassung 
van Pflanzenschutzmitteln. Pflanzenschutzmittel diirfen gewerbsmaBig nur vertrieben und 
eingefuhrt werden, wenn sie von der Bundesanstalt nach eingehender Priifung zugelassen 
warden sind. 

Die Aufgaben der Biolagischen Bundesanstalt fur Land- und Forstwirtschaft ergeben sich 
aus dem Pflanzenschutzgesetz (Gesetz zum Schutz der Kulturpflanzen, vom 15. September 
1986, Bundesgesetzblatt I, 1986, Nr. 49, S. 1505 - 1519). Neben der genannten Priifung und 
Zulassung geh6ren zu den weiteren Aufgaben der Bialagischen Bundesanstalt 

1. Die Unterrichtung und Beratung der Bundesregierung auf dem Gebiet des Pflanzen
schutzes,

2. Forschung im Rahmen des Pflanzenschutzgesetzes, einschlieBiich bibliothekarischer und
dakumentarischer Erfassung, Auswirkung und Bereitstellung von lnformationen,

3. Mitwirkung bei der Uberwachung zugelassener Pflanzenschutzmittel,

4. Mitwirkung bei der Uberwachung der Pflanzenschutzgerate, der in die Pflanzenschutzge-
rateliste eingetragenen Geratetypen,

5. die Prtifung van Pflanzenschutzgeraten,

6. die Prtifung und die Entwicklung van Verfahren des Pflanzenschutzes,

7. die Priifung von Pflanzen auf ihre Widerstandsfahigkeit gegen Schadorganismen,

8. die Untersuchung van Bienen atlf Schaden durch zugelassene Pflanzenschutzmittel,

9. Mitwirkung bei der Bewertung van Staffen nach dem Chemikaliengesetz.

Zu den Dienstleistungen geh6rt femer die Diagnose unbekannter Krankheitsursachen der 
Pflanzen und die Beratung der Pflanzenschutzdienststellen der Lander sawie die Kaardina
tion bundeseinheitlicher Interessen auf dem Gebiet des Pflanzenschutzes. 

Eine Dienststelle der Bundesanstalt befaBt sich mit der Sammlung und Auswertung der im 
In- und Ausland erlassenen Gesetze und Verordnungen auf den Gebieten des Pflanzen
schutzes und der Pflanzenbeschau. Ihre Arbeit ist fur die mit der Ein- und Ausfuhr van 
Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen zusammenhangenden Fragen von groBer Bedeutung. 

Eine weitere Aufgabe ist die Beteiligung an Pflanzenschutzprojekten in Entwicklungslan
dern. 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. (05 31) 39 91, Telefax (05 31) 39 92 39
b) Kc'inigin-Luise-Str. 19, 1000 Berlin 33 (Dahlem); Tel. (0 30) 8 30 41
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Leitung: 
Prasident und Professor Prof. Dr. Gerhard Schuhmann 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Heinrich Brammeier 
Referent fiir Presse und Information: Dr. sc. agr. Peter Wohlers 

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

Institute 

Institut fiir Pflanzenschutz in Ackerbau und Griinland in Braunscbweig 

Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 
Leiter: Direktor und Professor Dr. rer. nat. Friedrich Schutte, Zoologe 

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Aly Deyab Aly Allam, MSc (Stipendiat), Wissenschaftiicher Oberrat 
Dr. agr. Gerhard Bartels, Phytopathologe, Dip!. Ing. agr. Karsten Buhr(Vergutung aus Drittmitteln), Di
pl. Ing. agr. Engen Czarnecki (Vergutung aus Drittmitteln, ab 1. 5. 1986), Ing. agr. Henning Hansen (Ver
gutung aus Drittmitteln, ab 1. 5. 1986), Dorothee Heimann-Detlefsen (1. Staatsexamen, Doktorandin ohne 
Vergutung), Dr. rer. hart. Udo Heimbach, Entomologe (ab 1. 8. 1986), Dipl. Ing. agr. Hans-R. Hoffer
bert (Doktorand ohne Vergutung), Diplombiologin Dorothee Kahmann (Vergutung aus Drittmitteln, ab 
1. 7. 1986), Diplombiologe Thomas Kintzinger (Vergutung aus Drittmitteln), Diplomagrarbiologe Ernst
Knusting (Doktorand ohne Vergutung), Diplombiologe Herbert Kopp (Vergutung aus Drittmitteln, bis
2. 2. 1986), Wissenschaftlicher Direktor Dr. agr. Wilhelm Kruger, Phytopathologe, Wissenschaftlicher
Oberrat Dr. agr. Eduard Langerfeld, Phytopathologe, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Horst Mielke,
Phytopathologe, Diplombiologin Gertrud Rullich (Vergutung ans Drittmitteln), Wissenschaftliche Oberra
tin Dr. rer. oat. Barbel Schober, Bio login, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. sc. agr. Arnulf Teuteberg, Phy
topathologe, Regina Weis, Lebensmittelchemikerin (Vergutung aus Drittmitteln, ab 1. 5. 1986)

Institut fiir Pflanzenschutz im Gartenbau in Braunschweig 

Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 
Leiter: Direktor und Professor Dr. rer. hort. Gerd Criiger, Phytopathologe 

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Ulrike Brielmaier, Phytopathologin, Dipl.-Ing. agr. Rolf For
ster (ab 01. 08. 86), Entomologe, Dr. agr. Martin Hommes, Entomologe, Wissenschaftlic.her Oberrat 
Dr. rer. nat. Volkhard Kollner, Zoologe, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. sc. agr. Peter Mattusch, Phyto
pathologe, Dr. sc. agr. Silvia Smolka, Phytopathologin (ab 01. 07. 86) 

Institut fiir Ptlanzenschutz im Obstbau in Dossenheim 

Schwabenheimer Stral3e 101, Postfach 73, 6915 Dossenheim uber Heidelberg 
Leiter: Direktor und Professor Dr. agr. Erich Dickier, Entomologe 

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Susanne Brunner-Keinath, Diplom-Biologin (Vergiitung aus Mitteln Dritter 
seit 20. 10. 1986), Klaus-Peter Ferber, Staatsexamen Biologic (ohne Vergutung bis 31. 7. 1986, Vergiitung 
aus Mitteln Dritter seit 1. 8. 1986), Wulf-Dieter Heintz, Staatsexamen Biologie (ohne Vergiituntg bis 
31. 10. 1986, Stipendiat der Stiftung Volkswagenwerk seit l. 11. 1986), Sylvia Kartte, Diplom-Biologin
(Stipendiatin der Stiftung Volkswagenwerk), Andreas Kollar, Diplom-Biologe (ohne Vergiitung bis
30. 9. 1986, Vergutung aus Mitteln Dritter seit 1. 10. 1986), Gaby Krczal, Staatsexamen Chemie und Biolo
gie (Vergiitung aus Mitteln der DFG). Wissenschaftlicher Direktor Dr. phi!. nat. Herbert Krczal, Zoologe,
Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Ludwig Kunze, Diplom-Biologe, Werner Lederer, Diplom-Bio
loge (Vergiitung ans Mitteln Dritter), Heike Sauer, DiplomAgraringenieurin (ohne Vergiitung seit
1. 11. 1986), Wissenschaftlicher Direktor Dr. agr. Erich Seemiiller, Phytopathologe, Alia Shoeib, Phytopa
thologin (Stipendiatin des Deutschen Akademischen Austauschdienstes bis 30. 6. 1986), Dr. Willi Siller,
Biologe (Vergiitung aus Mitteln Dritter bis 30. 9. 1986) Dr. Sandor Siile, Phytopathologe (Stipendiat der
Alexander van Humboldt-Stiftung bis 28. 2. 1986) Ruth Stuber, Staatsexamen Biologic und Mathematik
(Vergutung ans Mitteln Dritter), Peter Weier, Diplom-Biologe (Vergiitung aus Mitteln der DFG seit
1. 10. 1986), Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Wolfgang Zeller, Phytobakteriologe.

Institut fiir Ptlanzenschutz im Weinbau in Bernkastel-Kues 

Briiningstr. 84, 5550 Bernkastel-Kues 
Leiter: NN 
Mit der Wahrnehmung der Geschafte beauftragt: 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Wolf Dieter Englert (Entomologe) 
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Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dipl.-Ing. agr. Ruth-Elisabeth Berres (Volontiirin ohne Vergutung bis 
31. 10. 1986), Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Bernhard Holz, Diplom-Biologe, Dipl.-Ing. agr.
Rudolf Loosen (Vergutung aus Mitteln Dritter ab 15. 10. 1986), Diplom-Biologe Michael Maixner (Volon
tiir ohne Vergutung vom 03. 02. 1986 bis 31. 03. 1986, ab 01. 04. 1986 aus Mitteln Dritter), Dr. rer. nat.
Horst Diedrich Mohr, Diplom-Biologe (Vergutung aus Mitteln des Umweltbundesamtes bis 31.12.1985, ab
01. 01. 1986 aus Haushaltsmitteln), Wissenschaftlicher Direktor Dr. sc. agr. Gunther Stellmach, Phytopa
thologe, Diplom-Landwirt.

Institut fiir Ptlanzenschutz im Forst in Braunschweig 

Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 

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

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschaftlicher Rat Dr. forest. Alfred Wulf, Diplom-Forstwirt, Dip!. 
Ing. agr., Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Rolf Siepmann, Mikrobiologe Dr. Dr. Eberhard 0. 
Speer, Botaniker (Vergutung aus BMFT-Mitteln), Dip!. Forstwirt Rolf Kehr (Vergutung aus DFG-Mitteln 
ab 01. 08. 85). 

Institut fiir Unkrautforschung in Braunschweig 

Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 

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

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dipl.-Ing. agr. Dr. Birgit Auspurg (Vergutung aus DFG-Mitteln bis 
30. 06. 1986), Dipl.-Ing. agr. Gundula Bieleit (Vergutung aus DFG-Mitteln ab 01. 10. 1986), Dipl.-Ing.
agr. Dorothea Bunte (Vergutung aus DFG-Mitteln ab 01. 05. 1986), Dipl.-Biol. Susanne Diekmann (Ver
gutung aus DFG-Mitteln), Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Thomas Eggers, Botaniker, Diel.-Ing. 
agr. Thomas Frank (Vergutung aus DFG-Mitteln ab 01. 02. 1986), Dipl.-Ing. agr. Petra Gunther (Vergu
tung aus Zuwendungen Dritter ab 01. 09. 1986), Dipl.-Gartenbauwissensch. Ulrike Guhl (Vergutung aus 
Zuwendungen Dritter bis 31. 08. 1986, Dipl.-Ing. agr. Dr. Key Herklotz (Vergutung aus DFG-Mitteln bis 
02. 04. 1986), Dipl.-Biol. Christine Kokta (Vergutung aus DFG-Mitteln), Wissenschaftlicher Oberrat
Dr. rer. hort. Hans-Peter Malkomes, Phytopathologe, Dipl.-Ing. agr. Dr. Peter Niemann Phytopathologe,
Wissenschaftlicher Angestellter Dr. rer. hort. Henning Nordmeyer, Bodenkundler, Wissenschaftlicher
Oberrat Privat-Dozent Dr. Wilfried Pestemer, Phytopathologe, Master of Science Tavatchai Radanachaless
(Vergutung aus DAAD-Mitteln bis 31. 03. 1986).

Institut fiir Viruskrankheiten der Ptlanzen in Braunschweig 

Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 

Leiter: Direktor und Professor Dr. rer. nat. Hans-Ludwig Paul, Diplom-Biologe, Botaniker 

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Derong An, M. Sc. (Gastwissenschafter ab 16. 8. 86), Luis Enrique 
Arroyo, Dipl.-Ing. agr. (Gastwissenschaftler vom 1. 4. - 29. 9. 86, DSE), Dr. rer. nat. Erich Breyel, Mole
kulargenetiker (Vergutung aus EG-Mitteln), Direktor und Professor, Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Dr. sc. agr. 
habil. Rudolf Casper, M. Sc., Botaniker, N. N opchai Chansilpa (Vergutung durch D AAD), Ulrich Ehlers, 
Dipl.-Biologe, Mikrobiologe (Vergutung aus Drittmitteln), Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Win
fried Huth, Botaniker, Wilhelm Jelkmann, Dipl.-Ing. agr., Phytopathologe (Vergutung aus Drittmitteln), 
Wissenschaftliche Direktorin Priv. -Doz. Dr. Renate Koenig (Ph.D.), Dip!.-Biologin, Biochemikerin, Wis
senschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Dietrich-Eckhardt Lesemann, Botaniker, Prof. Lili Li (Gastwissen
schaftlerin bis 30. 6. 86), Dr. Edgar MaiB, Dipl.-Biologe (Vergiitung aus Drittmitteln), Annelore Porth, 
Dipl.-Ing. agr. (Gastwissenschaftlerin bis 30. 4. 86), Birgit Prill, Dipl.-Biologin (Vergutung aus Drittmit
teln), Dr. rer. nat. Hartwig Rohloff, Zoologe, Dr. rer. hort. Manfred Schroder, Dipl.-Ing. agr., Suwat Ru
ay-Aree (Regierungspraktikant vom 30. 6. - 17. 10. 86, DSE), Dr. agr. Heinrich-Josef Vetten, Dipl.-Ing. 
agr., Phytopathologe, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Hans-Ludwig Weidemann, Zoologe. 

lnstitut fiir Mikrobiologie in Berlin-Dahlem 

Konigin-Luise-Str. 19, 1000 Berlin 33 

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

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Sigfried Kohn, Botaniker, Dr. rer. 
nat. Bernd Kuhbandner, Biologe (Vergutung aus DFG-Mitteln), Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. 
Rainer Marwitz, Biologe, Dr. agr. Helgard Nirenberg, Phytopathologin, Wissenschaftlicher Direktor 
Dr. rer. nat. Hans Petzold, Biologe. 
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lnstitut fiir Nematologie und Wirbeltierkunde in Miinster/Westf. 

Toppheideweg 88, 4400 Miinster 

Leiter: Direktor und Professor Dr. rer. hort. Joachim Millier, Phytopathologe 

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dipl.-Biologe Franz von Ballestrem, Zoologe (Vergiitung aus ABM-Mitteln 
vom 1. 10. - 31. 12. 1986), Dr. rer. nat. Hubert Gemmeke, Zoologe, Dr. rer. nat. Hans-Joachim Pelz, 
Zoologe, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Hans Jiirgen Rumpenhorst, Botaniker, Dr. agr. Marlies 
Schauer-Blume, Phytopathologin, Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Dieter Sturhan, Zoologe. 

AuBenstelle Elsdorf 

Diirener Str. 71, 5013 Elsdorf 
Leiter: Dr. agr. Josef Schlang, Phytopathologe 

lnstitut fiir Resistenzgenetik in Griinbach 

Graf-Seinsheim-Str. 23, 8059 G-riinbach 

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

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. agr. Mechthild Bolik, Diplomlandwirtin, Dr. rer. nat. Heinrich Brii
ning, Molekularbiologe, Dr. Harvinder S. Chawla (Gastwissenschaftler des DAAD), Dr. Swapan K. Datta 
(Gastwissenschaftler des DAAD, bis 30. 9. 86), Dr. Samir C. Debnath (Gastwissenschaftler des DAAD, 
bis 31. 5. 86), Diplom-Agrar-Biologin Sabine Deimling, cand. agr. JosefDettendorfer (ohne Vergiitung bis 
31.1.86), Wissenschaftliche Oberratin Dr. agr. Barbel Foroughi-Wehr, Diplomgartnerin, Dip.-Ing. agr. 
Andreas Graner (Stipendiat der TU Miinchen), Dr. Shigeru Kuroda (Gastwissenschaftler des DAAD, seit 
1. 3. 86), Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Volker Lind, Diplomlandwirt, Diplom-Agrar-Biologe Tho
mas Miedaner (Vergiitung aus GFP-Mitteln, bis 31. 5. 86), cand. rer. .nat. Maria Nissel (ohne Vergiitung,
bis 31. 5. 86),MSc. Saba M. Quershi (Gastwissenschaftlerin der IAEA, 15. 6. 86. - 14. 9. 86), Wissen
schaftlicher Direktor Dr. agr. Hansjorg Walther, Diplomlandwirt, Dr. Robin Wright-Turner (Gastwissen
schaftler der EG, bis 28. 2. 86), Dipl.-Ing. agr. Siegfried Ziichner.

lnstitut fiir biologische Schiidlingsbekiimpfung in Dannstadt 

HeinrichstraBe 243, 6100 Darmstadt 

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

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschaftlicher Rat Dr. phi!. Horst Bathon, Zoo loge, Wissenschaftlicher 
Oberrat Dr. phil. Sherif A. Hassan, Zoologe, Diplom-Biologin Gabriele Berger (Vergiitung aus Mitteln 
Dritter vom 1. 1. - 31. 5. 1986 und vom 1. 7. - 31. 12. 1986), Dr. rer. nat. Jiirg Huber, Zoologe, Dr. rer. 
nat. AJois Huger, Zoologe, Diplom-Biologin Christine Kokta (Vergiitung aus DFG-Mitteln bis 
15. 4. 1986), Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. AJoysius Krieg, Mikrobiologe, Diplom-Biologin
Christiane Kuhner (5. 11. - 31. 12. 1986, 1. 1. - 31. 5. 1986 Vergutung aus Mitteln Dritter), Wissenschaft
licher Oberrat Dr. agr.Gustav-Adolf Langenbruch, Diplomgartner, Dipl.-Ing. agr. Norbert Lorenz (Ver
giitung aus DFG-Mitteln ab 1. 6. 1986), Dipl.-Ing. agr. Hans-Christoph Mekschrat (ohne Vergutung), Di
plom-Biologin Uta Riethmiiller (Vergiitung aus Mitteln des BMFT ab 15. 5. 1986), Master of Science in
Entomology Ursula Stein (Vergiitung aus Mitteln des BMFf), Diplom-Biologe Michael Welling (Vergii
tung aus DFG-Mitteln), Wissenschaftlicher Oberrat Dr. forest. Gisbert Zimmermann, Botaniker.

lnstitut fiir Vorratsschutz in Berlin-Dahlem 

K6nigin-Luise-Stra8e 19, 1000 Berlin 33 

Leiter: Direktor und Professor Dr. phil. nat. Richard Wohlgemuth, Zoologe 

\Vissenschaftliche Mitarbeiter: Abd-el Ghaffar Darwish, M.Sc., Diplom-Landwirt (Stipendiat des Deutsch
Agyptischen Channel-Program.ms), Mohammad Youssri Hashem, M. Sc., Entomologe (Stipendiat des 
DAAD), Dipl.-Biol. Beatrix Leliveldt, Zoologin (Vergiitung aus GTZ-Mitteln), Dipl.-Biol. Werner RaB
mann, Zoologe, Dr. rer. nat. Dipl.-Ing. Christoph Reichrnuth, Cherniker, Dipl.-Biol. Marieluise Schmitz 
(Doktorandin ohne Vergiitung seit dem 01. 04. 1986), Dr. rer. nat. Harold Strati), Zoologe (Vergiitung aus 
AIF-Mitteln, bis 31. 07. 1986) 

Institut fiir Chemikalienpriifung in Berlin-Dahlem 

Konigin-Luise-StT. 19, 1000 Berlin 33 

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

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dipl.-Biologin Annette Marschner (bis 31. 08. 1986), Dr. rer. nat. Jochen 
l'flugmacher, Chemiker, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. sc. agr. Frank Riepert, Agrarbiologe, Dipl.-Bio
loge Hans J. Schlosser (Vergiitung aus Bundesprojektmitteln ab 1. 11. 1984). 
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Abteilungen fiir Pflanzenschutzmittel- und Anwendungstechnik in Braunschweig 

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

Wissenschaftlicher Mitarbeiter: Regierungsdirektor Dr. jur. Albert Otte 

Fachgruppe fiir chemische Mittelpriifung 

Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 

Leiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Hans-Gerd Nolting, Diplom-Chemiker (ab 11. 11. 1985) 

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Marion Blacha-Puller, Diplom-Chemikerin (Vergiitung aus 
DFG-Mitteln bis 30. 11. 1985), Dr. rer. nat. Andrea Boehncke, Diplom-Chemikerin (Vergutung aus 
UBA-Mitteln ab 15. 10. 1986), Wissenschaftlicher Rat Dr. rer. nat. Klaus Claussen, Diplom-Chemiker, 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Walter Dobrat, Diplom-Chemiker, Frank Jeske, Diplom-Infor
matiker (Vergiitung aus BMFT-Mitteln bis 31. ITT. 1986), Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Ji:irg
Rainer Lundehn, Diplom-Chemiker, Dr. rer. nat. Gunter Menschel, Diplom-Mineraloge, Hannelore Mul
ler, Diplom-Chemikerin (Vergutung aus DFG-Mitteln ab 15. 02. 1986), Wissenschaftlicher Oberrat 
Dr. rer. nat. Helmut Parnemann, Diplom-Chemiker, Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Adolf 
Ri:ipsch, Diplom-Chemiker, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Karl Schinkel, Diplom-Chemiker, 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. Ing. Wolf Dieter Schwartz, Nachrichtentechniker, Dr. rer. nat. Johannes 
Siebers, Diplom-Chemiker, Dr. rer. nat. Axel Wilkening, Diplom-Chemiker. 

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; 
Dr. sc. agr. Gerhard Flick, Phytopathologe; Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Wilfried Gerd Heidler, 
Phytopathologe; Wissenscbaftlicher Oberrat Dr. agr. Hans-Theo Laermann, Phytopatbologe; Wissen
schaftlicber Oberrat Dr. agr. Josef Martin, Phytopathologe; Dr. ing. agr. Uwe Meier, Phytopathologe; 
Landw. Assessorin Maria Miiller, Diplom-Agraringenieur 

Fachgruppe fiir zoologische Mittelpriifung 

Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 

Leiter: Direktor und Professor Dr. rer. nat. Walter Herfs, Zoologe (am 01. 02. 1986 verstorben) 

m.d.W.d.G.b.:
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. oat. Helmut Rathert, Zoologe

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. oat. Erdmann Bode, Zoologe,Wissen
schaftlicber Oberrat Dr. rer. nat. Dietrich Brasse, Zoologe, Wissenschaftlicher Aogestellter Dipl.-Biologe 
Wolfgang Biichs (ab 01. 09 1986), Wissenscbaftliche Angestellte Dr. rer. hort. Elke Heinrich-Siebers, 
Dipl.-Agraringeoieur (ab 25. 03. 1986 beurlaubt), Wisseoscbaftlicher Oberrat Dr. rer. oat. Helmut Ro
thert, Zoologe, Wissenschaftliche Aogestellte Dr. rer. oat. Elisabeth Wolf, Dipl.-Erniihrungswisseoschaft
lerio, Wissenschaftlicher Angestellter Dr. forest. Alfred Wulf, Dipl.-Forstwirt und Dipl.-Agraringeoieur 
(bis 30. 11. 1985) 

Fachgruppe fiir Anwendungstechnik 

Messeweg 11/12, 3300 Brauoschweig 

Leiter: Direktor und Professor Dr.-Ing. Heinrich Kohsiek, lngenieur 

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

Abteilung fiir okologische Chemie in Berlin-Dahlem 

Ki:inigin-Luise-Str. 19, 1000 Berlin 33 

Leiter: Direktor und Professor Prof. Dr. agr. Adolf Kloke, Agrikulturchemiker (bis 31. 05. 1986) 

Direktor und Professor Dr. Ing. Winfried Ebing, Chemiker ( ab 1. 6. 1986) 

Wissenscbaftliche Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Friedbernd Geike, Biochemiker, B.Sc. M.Sc. M. Phil. Dr ... agr.
Ajaz-ul Haque, Biologe (Vergiitung aus DFG-Mitteln, bis 30. 6. 1986), Dipl.-Biol. Margarete Heise, Oko
login, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. oat. AdolfKoBmann, Chemiker, Dipl.-lng. Robert Kreuzig, Di
plomagraringenieur (seit 1. 9. 1986), Claudia von Laar, Chemikerin (seit 1. 4. 1986), Wissenschaftlicher 
Direktor Dr. rer. nat. Hans-Otfried Leh, Botaniker, Dipl.-Ing. Hilmar Schadel, Garten- und Landschafts
gestalter (bis 30. 6. 1986), Dr. rer. oat. Burkhard Schmidt, Cbemiker, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. 
oat. Giinter Schi:inhard, Chemiker, Dipl.-Ing. Ellen Schulze, Garten- und Landschaftsgestalterin (bis 
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Institut/Dienststelle Wissenschaftler Sonst. Angestellte Arbeiter Verw. Ge-
(ohne Verwaltungs- Pers. samt 
personal) 

a b c ges. a b C ges. a b C ges. 

Institut fiir Pflanzenschutz in Ackerbau und Griinland 8 8 1 17 15 5 - 20 11 - - 11 2 50 
Institut fiir Pflanzenschutz im Gartenbau 6 1 - 7 7 - - 7 5 - - 5 1 20 

Institut fiir Pflanzenschutz im Obstbau 5 7 2 14 8 - - 8 16 - 16 2 40 
Institut fiir Pflanzenschutz im Weinbau 4 2 - 6 7 2 - 9 13 - - 13 2 30 
Institut fiir Pflanzenschutz im Forst 3 1 1 5 3 1 1 5 3 - - 3 1 14 
Institut fiir U nkrautforschung 6 3 7 16 5 2 3 10 3 - - 3 1 30 
Institut fiir Viruskrankheiten der Pflanzen 8 12 - 20 14 6 1 21 8 - - 8 2 51 
Institut fiir Mikrobiologie 5 - 1 6 6 - 2 8 2 - - 2 1 17 
Institut fiir Nematologie 

mi t AuBenstelle Elsdorf 7 1 - 8 9 4 - 13 8 - - 8 2 31 
Institut fiir Resistenzgenetik 6 5 - 11 8 4 - 12 14 1 - 15 1 39 
Institut fiir biologische Schadlingsbekampfung 8 4 2 14 10 3 1 14 7 - - 7 2 37 
Institur fiir Vorratsschutz 3 4 - 7 4 1 - 5 2 - - 2 1 15 
Institut fiir Chemikalienpriifung 3 1 - 4 4 - - 4 - - - - 3 11 
Abteilung fiir Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik 2 - - 2 - - - -· - - - - 10 12 

Fachgruppe fiir chemische Mittelpriifung 13 1 1 15 16 - 3 19 5 - - 5 3 42 
Fachgruppe fiir botanische Mittelpriifung 7 1 - 8 9 - 9 1 - - 1 2 20 

Fachgruppe fiir zoologische Mittelpriifung 5 - - 5 7 1 - 8 - - - - 2 15 
Fachgruppe fiir Anwendungstechnik 2 - - 2 5 - 5 1 - - 1 1 9 

Abteilung fiir okologische Chemie 8 4 1 13 11 7 2 20 3 1 - 4 2 39 
Biochemie 3 3 1 7 4 1 1 6 2 - - 2 4 19 
Bibliotheken, Dokumentation, Informationszentrum 

und Bildstellen 7 - - 7 10 1 - 11 - - - - 3 21 
Dienststelle fiirwirtschaftliche Fragen und 

Rechtsangelegenheiten im Pflanzenschutz 1 2 - 3 2 - - 2 - - - - 3 8 
Zentrale Versuchsfelder und Werkstatten - - - - 8 - - 8 41 - - 41 - 49
Leitung und Verwaltung· 3 - - 3 - - - - 2.9 - - 29 50 82

Gesamt 123 60 17 200 172 38 14 224 174 2 - 176 101 701 

a = aus Haushaltsrnitteln 
b = aus Zuwendungen Dritter (auch von Bundesbehorden) 

::r: c = aus DFG-Mitteln 

\0 Anmerkung: Die Personaliibersicht ist nicht zu verwechseln mit dem Stellenplan 



31. 5. 1986), Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. habil. Ingolf Schuphan, Chemiker und Biologe,
Dipl.-Biol. Andrea Sunder, Biologin (seit 1. 4. 1986), Dipl.-Biol. Frank Wolf-Roskosch, Biologe (Vergu
tung aus DFG-Mitteln)

Gemeinschaftliche Einrichtungen 

Biochemie in Braunschweig 
Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 

Leiter: Direktor und Professor Prof. rer. nat. habil. Hermann Stegemann, Org. Chemiker und Biochemi
ker (Diplom-Chemiker) 

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. Klaus Broschinski, Diplom-Chemiker, (Vergutung Mittel Dritter, bis 
April) Dr. rer. nat., Dr. med. habil. Wolfgang Burgermeister, Org. Chemiker (Diplom-Chemiker), Cor
nelia Kothe, Biologie-Diploman.din (bis 0kt.) Dr. phi!. Burkhard Lerch, Org. Chemiker (Diplom-Chemi
ker), Dr. agr. Akbar Ali Shah, Okochemiker (Vergutung aus Mitteln der DFG, bis 0kt.), Rosemarie Wilk
kens, Licenciada en Biologia (Vergutung aus Mitteln des DAAD). 

Bibliotheken, Dokumentation, Informationszentrum, Bildstellen in Berlin-Dahlem und Braunschweig 
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 Dokumentationsstelle fiir Phytomedizin und Informationszentrum fiir tropischen Pflanzen
schutz (INTROP) 
K6nigin-Luise-Str. 19, 1000 Berlin 33 
Leiter: Direktor und Professor Prof. Dr. rer. nat. Wolfrudolf Laux, Zoologe 

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. agr. Dieter Jaskolla, Dr. agr. Peter Koronowski, Botaniker, 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Wulf-Joachim Pieritz, Phytopathologe, Michael Scholz, Dipl.-Land
wirt, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. phi!. nat. Wolfgang Sicker, Zoologe, Dr. agr. Dedo Blumenbach, 
Phytopathologe, vom 1. 9. - 31. 12. 1986 mitaufgefiihrt werden soil. 

Bildstelle 
Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 
Leiter: Heinz Schlobach, Fotograf 

Bildstelle 
K6nigin-Luise-Str. 19, 1000 Berlin 33 

Dienststelle fiir wirtschaftliche Fragen und Rechtsangelegenheiten im Pftanzenschutz in Braunsctiweig 
Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 

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

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dipl.-Ing. agr. Norbert Kamphues (Vergutung aus Drittmitteln ab 
1. 8. 1986), Dipl.-Ing. agr. Walter Lucking (Vergutung aus Drittmitteln ab 1. 9. 1986).

III. Forschung und Priifung

Zu den gesetzlich festgelegten Aufgaben der Biologischen Bundesanstalt ziihlen die Unter

richtung und Beratung der Bundesregierung auf dem Gebiet des Pflanzenschutzes. Um die
sen Auftrag erfiillen zu konnen, forscht sie auf diesem Gebiet. Gleichzeitig liefert ihrc For
schung wichtige Entscheidungshilfen fiir die Priifung und Zulassung von Pflanzenschutzmit
teln und die Priifung von Pflanzenschutzgeriiten. Tragfahige Entscheidungen bei der Zulas
sung von Pflanzenschutzmitteln !assen sich nur in engem Verbund mit breit ausgelegter For
schung finden. Zur Erfiillung dieser hoheitlichen Aufgaben miissen nicht nur die Eigen
schaften chemischer Pflanzenschutzmittel herangezogen werden, sondern auch die Alterna
tiven zum chemischen Pflanzenschutz, die in eine Nutzen-Kosten-Risikobewertung einflie
Ben. 

H 10 



Im Jahre 1986 waren fur die Biologische Bundesanstalt zwei Ereignisse von herausragender 
Bedeutung: 

1. Die Verkiindung eines neuen Pflanzenschutzgesetzes am 15. September 1986,

2. die Fertigstellung des bisher gr6Bten Bauvorhabens in Braunschweig.

Gegeniiber dem bisherigen Pflanzenschutzrecht sind im vorliegenden Gesetz folgende wich
tige Neuerungen hervorzuheben: 

1. Bei der Angabe der Gesetzeszwecke wird die Abwendung von Gefahren fur den N atur
haushalt durch Pflanzenschutzmittel ausdriicklich betont.

2. Pflanzenschutzmittel diirfen nur nach guter fachlicher Praxis, zu der die Beriicksichti
gung der Grundsatze des integrierten Pfianzenschutzes gehort, und nur so angewandt
werden, daB keine Schaden fur Mensch und Tier und keine erheblichen Schaden fur den
Naturhaushalt zu befurchten sind.

3. Pflanzenschutzmittel diirfen auf Freilandflachen grundsatzlich nur angewandt werden,
wenn diese landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gartnerisch genutzt werden.
Ausnahmen hiervon sind nur fur engumgrenzte Zwecke und nur unter Wahrung des
Schutzgedankens des Gesetzes moglich.

4. Der Bundesminister fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten wird ermachtigt, bei
Gefahr im Verzuge auch ohne Zustimmung des Bundesrates und ohne Einvernehmen

mit den anderen Bundesministern, Anwendungsverbote und -beschrankungen fur be
stimmte Pflanzenschutzmittel zu erlassen.

5. Fur land- und forstwirtschaftliche und gewerbliche Anwender sowie fur Verkaufer von
Pflanzenschutzmitteln werden personliche Anforderungen und ein Sachkundenachweis
angefuhrt.

6. Behandeltem Saatgut diirfen nur Pflanzenschutzmittel anhaften, wenn diese zugelassen
sind oder einem zugelassenen Mittel entsprechen.

7. Die ,,Zweitantragsteller-Problematik" ist so geregelt, daB durch Verzicht auf die erneu
te Erstellung bereits vorliegender Zulassungsunterlagen Tierversuche eingespart wer
den k6nnen. Die Ausgleichsregelung fur die Verwertung ohne Zustimmung des Eigen
tiimers ist wettbewerbsneutral und stellt die Eigenverantwortung des Hers tellers sicher.

8. Bei der Zulassung eines Pflanzenschutzmittels durch die Biologische Bundesanstalt fur
Land- und Forstwirtschaft ist neben dem Einvernehmen mit dem Bundesgesundheits
amt auch das Einvernehmen mit dem Umweltbundesamt fur die Bereiche Wasser, Luft,
Abfall vorgesehen,

9. Die BBA kann fur die Kennzeichnung der Pflanzenschutzmittel Auflagen erteilen, die
mit einem Hinweis auf die Androhung von GeldbuBen bei Verst6Ben zu versehen sind.

10. Alle im Inland erstmals abgegebenen und exportierten Wirkstoffe unterliegen einer
Meldepflicht.

11. Bei der Kennzeichnung von Pflanzenschutzmitteln sind auch Anwendungsverbote und
-beschrankungen anzugeben.
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12. Die Mittel zur Erhohung der Widerstandsfahigkeit werden Pflanzenstarkungsmittel ge
nannt und miissen bei der BBA angemeldet werden.

13. Exporteure miissen Pflanzenschutzmittel so kennzeichnen, daB die Empfanger - insbe
sondere in Entwicklungslandern - ausreichend iiber mogliche Gefahren informiert
werden. Die Ausfuhr bestimmter Pflanzenschutzmittel kann durch Rechtsverordnung
verboten werden.

14. Neue Pflanzenschutzgerate diirfen nur in den Verkehr gebracht werden, wenn sie be
stimmten Anforderungen zum Schutz von Mensch, Tier und Naturhaushalt entspre
chen. Geratehersteller oder -importeure haben der BBA die erforderlichen Unterlagen
zur Priifung vorzulegen. Die Lander werden ermacbtigt, im Gebrauch befindliche
Pflanzenschutzgerate priifen zu lassen.

15. Pflanzenschutzrriittel und Pflanzenstarkungsmittel diirfen nur noch von fachkundigen
Personen und nicht mehr in Selbstbedienung verkauft werden.

16. Der Hochstbetrag fiir GeldbuBen bei Ordnungswidrigkeiten ist von DM 10.000,-- auf
DM 50.000,-- heraufgesetzt worden.

17. Das im J ahre 1904 erlassene Reblausgesetz mit vier Rechtsverordnungen wird aufgeho
ben; noch notwendige Sonderregelungen zum Rebschutz bleiben fiir die Lander mog
lich.

Das neue Pflanzenschutzgesetz verlangt bei der Nutzung des chemischen Pflanzenschutzes 
nicht nur den Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier, sondern ebenso den Schutz des 
Naturhaushaltes, und der Pflanzenbauer muB die Grundsatze des integrierten Pflanzen
schutzes beriicksichtigen. Die Biologische Bundesanstalt bat daher ihre Forschungen auf 
diese Ziele weiterhin ausgerichtet. Damit verbunden ist der sparsame Umgang mit chemi
schen Mitteln, womit gleichzeitig angestrebt wird, die Produktionskosten so weit wie mog
Iich ohne Einkommensverluste fiir die Landwirtschaft zu senken. Wirtschaftlich vertretba
re, nichtchemische PflanzenschutzmaBnahmen sollen voll genutzt werden. Der Forderung 
der Ziichtung krankheits- und schadlingsresistenter Pflanzenarten wird hierbei ein hoher 
Stellenwert beigemessen. Pflanzenbauliche, biologische und biotechnische Verfahren wer
den fortentwickelt. 

Durch die Fertigstellung eines Neubaukomplexes, der von Bundesminister Kiechle am 17. 
Juli 1986 eingeweiht wurde, sind die Arbeitsmoglichkeiten entscheidend verbessert worden. 
Die neuen Laboratoriumsgebaude haben eine Nutzflache von 4.200 mz. Weiterhin wurden 
20 modern ausgestattete Gewachshauser mit Nebenraumen auf 5.700 mz ihrer Bestimmung 
iibergeben. Die Baukosten betrugen 76 Millionen DM. 

Von allgemeiner Bedeutung fur den Pflanzenschutz im Berichtsjahr war auch die 45. Deut
sche Pflanzenschutztagung vom 6. bis 10. Okfober in Kiel. Neben der Deutschen Phytome
dizinischen Gesellschaft und dem Pflanzenschutzdienst der Lander wird die Tagung maB
geblich von der Biologischen Bundesanstalt vorbereitet. Das Programm hatte mit insgesamt 
274 Beitragen in Form von Vortragen und Postern den bisher groBten Umfang einer Pflan
zenschutztagung. An der Spitze standen Beitrage aus dem Bereich Ackerbau und Garten
bau, was darauf hindeutet, daB bier auch die Mehrzahl der Probleme im Pflanzenschutz 
liegt. Weiterhin waren es die U nkrautbekampfung und die Virosen, die einen betrachtlichen 
Teil der Themen ausmachten. Von hoher Aktualitat waren auch die Arbeiten auf dem Ge
biet der Umwelt- und Nebenwirkungen von Pflanzenschutzmitteln. 
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Von den wissenschaftlichen Veranstaltungen der Biologischen Bundesanstalt ist ferner das 
am 25. August vom Institut fiir biologische Schadlingsbekampfung in Darmstadt ausgerich
tete ,,Symposium in memoriam Dr. Ernst Berliner" hervorzuheben, der vor 75 Jahren Bacil
lus thuringiensis erstmals beschrieben hat. Unter den rund 50 Teilnehmern befanden sich 
auch zahlreiche Gaste aus dem Ausland. 

Im abgelaufenen Jahr haben nahezu 2.000 Besucher die Einrichtungen und Forschungsar
beiten der Biologischen Bundesanstalt kennengelernt. 

Institut fur Pflanzenschutz in Ackerbau und Griinland in Braunschweig 

Von den Mitarbeitern des Institutes wurden Pilzkrankheiten und tierische Schadlinge bei 
Getreide, Mais und Grasern sowie bei Kartoffeln, Ruben, Ackerbohnen und Mohn und 
bakterielle Krankheiten der Kartoffel bearbeitet. Der Schwerpunkt der Untersuchungen lag 
auf dem Gebiet des integrierten Pflanzenschutzes, insbesondere der Resistenzforschung, 
mit dem Ziel, Hilfestellung fiir die Resistenzziichtung landwirtschaftlicher Kulturpflanzen 
zu leisten, um zu einer Verminderung des Einsatzes chemischer Pflanzenschutzmittel beizu
tragen. 

Aus Feldbestanden und Lagerhausern wurden zahlreiche Proben entnommen, um die 
Krankheitserreger zu ermitteln. Kulturen von verschiedenen Schadorganismen wurden an 
Ziichter, lndustrie und Hochschulen zu Priifungs- und Untersuchungszwecken abgegeben. 

Im Rahmen der Amtshilfe fiir das Bundessortenamt wurden Untersuchungen zur Resistenz 
durchgefiihrt, um leistungsfahige Sorten mit moglichst geringer Anfalligkeit gegen Krank
heiten zu finden. Den Ziichtern wird entsprechendes Resistenzmaterial zur Einkreuzung 
empfohlen, die damit Sorten entwickeln, welche zum Anbau auf gefahrdeten Standorten ge
eignet sind. Zur Anfalligkeit gegeniiber der Halmbruchkrankheit (Pseudocercosporella her
potrichoides) wurden 160 Sorten und Stamme von Wintergerste, 137 von Winterweizen, 31 
von Winterroggen, 102 von Sommergerste und44 von Sommerweizen gepriift. Keiiie der ge
priiften Sorten und keiner der Stamme blieben befallsfrei. Die Winterweizensorten Bert, 
Aquila, Apollo, Futur, Heidruck, Granada, Kris tall, Isidor, Florida, Sperber, Niklas, Kron
juwel, Merkus, Gotz, Ural, Farmer und 23 Winterweizenneuzuchtstamme wiesen niedrige 
Befallswerte auf. Von den Sommerweizensorten hatten nur Planet und zwei Neuzuchtstam
me keinen Halrnbruchbefall. Die untersuchten Wintergerstensorten und -stamme erwiesen 
sich als mittel- bis hochanfallig. Nur bei den Sorten Plaisant und Andrea sowie bei 12 Neu
zuchtstammen konnte kein Lager festgestellt werden. Alle gepriiften Sommergerstensorten 
und -stamme wurden zwar mittelstark befallen, sie wiesen aber keinen oder nur niedrigen 
Halmbruch auf. Von den untersuchten Winterroggensorten lagerte die Sorte Danko am we
nigsten. Die vorstehend genannten Sorten und Stamme sind in gleicher Anzahl (474) auch 
beziiglich des Befalls durch Schwarzbeinigkeit ( Gaeumannomyces graminis) untersucht 
warden. Ferner wurden 571 Winter- und 201 Sommerweizensorten und -stamme sowie 338 
Wintergersten- und 241 Sommergerstensorten und -stamme sowie 35 Roggensorten und Tri
ticale-Formen auf ihr Resistenzverhalten gegeniiber Gelbrost, Braunrost und Mehltau ge
priift. Bei der Resistenzpriifung hatten sich folgende Sorten als weniger anfallig erwiesen: 
Optima, Mammut, Ginso, Catinka, Gerbel, Petra, Corona, Largo und 3 Neuzuchtstamme. 
Demgegeniiber konnte festgestellt werden, daB iiber die Halfte der gepriiften Winterger
stensorten hochanfallig waren. Ebenfalls im Rahmen der Amtshilfe fiir das Bundessorten
amt konnte bei 18 von 26 Kartoffelsorten bzw. -zuchtstammen des Hauptgen fur die Kartof
felkraut- und Braunfaule (Phytophthora infestans) bestimmt werden. Je 100 Kartoffel-
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zuchtstamme wurden auf ihre Anfalligkeit fiir Schorf (Streptomyces scabies) und Braunfaule 
sowie 44 Kartoffelzuchtstamme bzw. -sorten auf die Resistenz gegen mehrere Pathotypen 
des Kartoffelkrebses (Synchytrium endobioticum) gepriift. 36 Zuchtstamme erwiesen sich 
gegeniiber dem Pathotypen 1, 10 Zuchtstiimme gegeniiber den Pathotypen 1, 2 und 6 des 
Krebserregers als resistent. Im Rahmen gesetzlicher Uberwachung wurde das Auftreten des 
Kartoffelkrebses in der Bundesrepublik Deutschland verfolgt und die Pathotypenzugehi:i
rigkeit von Neuvorkommen ermittelt. Fiir die Genbank der Bundesforschungsanstalt fiir 
Landwirtschaft Braunschweig-Vi:ilkenrode (FAL) und das Max-Planck-Institut fiir Ziich
tungsforschung in Ki:iln-Vogelsang wurden Arbeiten zur Evaluierung von Wildsorten und 
Kreuzungen beziiglich ihrer Resistenzeigenschaften gegeniiber Phytophthora infestans, Fu
sarium coeruleum und Synchytrium endobioticum durchgefiihrt. 

Beim Raps wurden 73 Sorten an fiinf Standorten auf Befail mit Phoma iingam und an zwei 
Standorten auf Befall mit Sclerotinia sclerotiorum untersucht. Auf Befall durch Maisbeulen
brand ( Ustilago may dis) wurden 917 Hybriden, Einfachkreuzungen und Inzuchtlinien gete
stet. 

1. Pflanzenschutzma8nahmen auf Gro8betrieben ans naturhaushaltlicher Sicht - Plant
Protection on large farms in respect to ecology (Schutte, F.)

Die Untersuchungen haben das Ziel, den EinfluB unterschiedlicher Intensitaten von Pflan
zenschutzmaBnahmen zu erfassen. Hierzu wurden Betriebe von mindestens 200 ha Gri:iBe 
herangezogen, um Aussagen iiber den EinfluB auf die Populationsdichte von flugtiichtigen 
Tieren machen zu ki:innen. In Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen 
sind je Land paarige, in ihrem Nutzpflanzenanbau vergleichbate Betriebe ausgewiihlt wor
den, in denen die PflanzenschutzmaBnahmen in unterschiedlichen Intensitaten eingesetzt 
werden. Infolge des Entgegenkommens der Betriebsleiter konnte der Einsatz von Herbizi
den, insbesondere aber von Insektiziden gesenkt werden. Bei Insektiziden wurden Reduk
tionen um etwa 50 % und zum Teil auch mehr erzielt. 

Mit 10 unterschiedlichen Methoden wurden Aussagen zu folgenden i:ikologischen Parame
tern erfaBt: 

Im Boden: Regenwiirmer und hiiufige Arten der Makrofauna, die Dehydrogenase-Aktivitat 
und der Strohabbau, beide als Anzeiger fiir die Aktivitat der Mikroorganismen. Auf derBo
denoberflache: alle dort lebenden und laufenden Arten, die in Fallen gefangen werden, vor
nehmlich Laufkiifer (Carabidae), Kurzfliigler (Staphylinidae), Fliegen (Diptera) und Miiu
se. I.n tier Vegetationsschicht: es wurden einmal die dort wachsenden Kulturpflanzen und 
Unkriiuter sowie die an diesen lebenden Tiere (Schiidlinge, indifferente und zoophage Ar
ten) und Krankheitserreger erfaBt. Oberhalb der Vegetationsschicht: in den Zentren der 
groBen Gebiete wurden mit Scheibenfallen die gut flugtiichtigen Insekten erfaBt. Dariiber 
hinaus wurde die Siedlungsdichte der Singvi:igel wahrend der Brutzeit bestimmt. 

Die seit 1983 laufenden Untersuchungen haben den bisherigen Auswertungen nach in den 
einzelnen Jahren deutliche Unterschiede in den Siedlungsdichten erkennen lassen, z.B. bei 
Regenwiirmern, Laufkafern und Vi:igeln. Diese Einfliisse sind zum Teil bei hohen Intensita
ten der PflanzenschutzmaBnahmen hoch und bei niedrigen niedrig, so daB ein ursiichlicher 
Zusammenhang zwischen den unterschiedlichen Systemen und den Populationsdichten die
ser Arten zu bestehen scheint. 
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Infolge des hohen Arbeitsaufwandes, der fur die Gruppierung und Bestimmung der in gro
Ben Mengen gefangenen Tiere und erfaBten Pflanzen notwendig ist, kann eine Auswertung 
immer erst ein Jahr nach AbschluB der Freilandversuche erfolgen. Deshalb ist heute auch 
das Jahr 1985 noch nicht restlos ausgewertet. 

Fiir eine Abklarung der hier nur angedeuteten Ergebnisse und zur Erfassung langfristiger 
Auswirkungen der unterschiedlichen Pflanzenschutzintensitaten erscheint es wiinschens
wert, den zunachst fur Ende 1987 vorgesehenen AbschluB der Untersuchungen um minde
stens zwei Jahre zu verschieben. (HB 060X) 

2. Resistenzuntersuchungen gegen Blatt- und Ahrenkrankheiten des Getreides - Investi
gations into resistance to leaf and ear diseases of cereals (Mielke, H., in Zusammenarbeit
mit M. Heun, Lehrstuhl fur Pflanzenbau und Pfianzenziichtung der TU Miinchen in Frei
sing, H. GeiBendorfer, Saatzuchtgesellschaft Strengs Erben, Aspachhof, Landwirt
schaftsschule Bredstedt)

Bei den durchgefuhrten Resistenzuntersuchungen galt es, leistungsfahige Weizen-, Ger
sten- und Roggensorten mit moglichst geringer Anfalligkeit gegeniiber Blatt- und Ahren
krankheiten zu finden, um dem Ziichter und dem praktischen Landwirt Empfehlungen zur 
Einkreuzung bzw. zum Anbau auf gefahrdeten Standorten geben zu konnen. Die Sorten
priifungen sind zum groBen Teil rnit Hilfe kiinstlicher Inokulationen im Freiland durchge
fuhrt warden und haben noch nicht den routinemaBigen Charakter, wie die im Vorspann fur 
das Institut angefuhrten Resistenzuntersuchungen. 

Hinsichtlich der Bekampfung der Rhynchosporium-Blattfleckenkrankheit (Rhynchospo
rium secalis) ist zur Zeit beim Roggen die Sortenwahl belanglos, weil es zwischen den Win
terroggensorten kaum Unterschiede in der Anfalligkeit gibt. Alle in der Bundesrepublik 
Deutschland zugelassenen Winterroggensorten sind anfallig. Es miiBte festgestellt werden, 
ob iiberhaupt andere Roggenarten gegen Rhynchosporium secalis tolerant oder resistent 
sind, um evtl. widerstandsfahige Stamme oder Sorten schaffen zu konnen. 

Die Untersuchungen zur unterschiedlichen Anfalligkeit von Weizenarten, -sorten und -
stammen gegeniiber der Partiellen Taubahrigkeit (Fusarium culmorum) wurden fortgesetzL 
Insgesamt sind iiber 650 Weizenarten, -sorten, -stamme und -herkiinfte auf den Standorten 
Braunschweig, Freising, Sonke-Nissen-Koog und Aspachhof gepriift warden. Davon hatten 
einen mittleren Befall die Winterweizensorten Sorbas, Amandus, Dozent, Ares, Gotz, 
Aquila, Vuka, Chancello, Barbee, Panda, Max, Axmin, 45 Winterweizenneuzuchtstamme. 
Sommerweizensorten Argon uod Planet, vier Sommerweizenoeuzuchtstamme, Tritica{J.,as
ko - sowie 14 Vertreter von T. monococcum, T. boeoticum, T. dicoccon, T. timopheeviund 
T. spelta. Befallsfrei blieb keine Sorte bzw. kein Stamm.

Auf die Anfalligkeit gegeniiber der Braunspelzigkeit (Septoria nodorum Berk.) wurden 
iiber 200 Winterweizensorten und -stamhie in Freising und iiber 210 Vertreter von T. mono
coccum, T. boeoticum, T. dicoccoides, T. dicoccon und T. spelta in Braunschweig gepriift. 
Die Winterweizensorten Hope und Panda sowie 34 Neuzuchtstamme erwiesen sich als wenig 
anfallig. Von den Sommerweizenarten T. monococcum, T. boeoticum, T. dicoccoides, T. di
coccon und T. spelta waren 42 Vertreter wenig befallen. (HB 023) 
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3. Untersuchungen iiber die Wirkung verschiedener Fungizide auf Fun- und Ahrenkrank
heiten des Getreides - Investigations into the effect of different fungicides on foot and
ear diseases of cereals (Mielke, H.)

Mit dem Ziel, die Typhula-Fa.uie der Wintergerste (Typhula incarnata) bekampfen zu kon
nen, wurden Beiz- und Spritzversuche bei kiinstlicher Inokulation auf den Standorten 
Braunschweig und Sickte durchgefiihrt. Hierbei zeigte sich, daB die Beizmittel Arbosan 

Univ. FB, Arbosan TB, Panoctin UF, Trimidal, Elanco-Beize fl., Aagrano2000UF, Aagra
no UT, Aagrano UF, Aagrano SF, Aagrano spez. und Abavit TB keinen EinfluB auf den Be
fall von T. incarnata (Vergilbung, Sklerotienbesatz und Prozentsatz befallener Pflanzen) 
ausiibten. Lediglich in der mit Baytan Univ. fl. behandelten Parzelle wies die inokulierte 
Wintergerstensorte einen etwas verminderten Vergilbungsgrad auf. Die Wirkung dieses 
Mittels reicht aber nicht aus, um einen Befall in gefahrdeten Gebieten zu verhiiten. 

Im Spritzversuch konnte dagegen die Typhula-Fa.uie durch die Behandlug mit Baycor 300 E 
(1,51/ha) und einem neu entwickelten Mittel fast vollig ausgeschaltet werden. 

In Schleswig-Holstein wurden Untersuchungen iiber Ursachen der Nichtwirksamkeit von 
BCM-Mitteln gegeniiber Pseudocercosporella herpotrichoides durchgefiihrt. Dabei konnte 
festgestellt werden, daB die Ursache des Ausbleibens des Bekampfungserfolges von BCM
Fungiziden beim Winterweizen nicht allein auf die Fungizidresistenz von Pseudocercospo
rella herpotrichoides, sondern auch auf andere Faktoren zuriickzufiihren ist, wie z.B. an der 
unstetigen, kalten Witterung mit Spatfrosten am Boden (Ausstrahlung) in den Landschaften 
Ostholsteins, Schwansen, Angeln und auf dem ,,Geestriicken" wahrend der Applikations
zeit und danach. In der M,usch dagegen traten derart unstetige Witterungsverhaltnisse sehr 
selten auf. Wahrscheinlich waren deshalb die BCM-Behandlungen an der Westkiiste Schles
wig-Holsteins in jedem Jahr moglich sowie erfolgreich, denn sie verhinderten beim Weizen 
Lagerschaden. Fur den praktischen Landwirt bedeutet dies, daB beim Weizen in dem West
teil Schleswig-Holsteins nicht das teure prochlorazhaltige Mittel Sportak eingesetzt werden 
muBte, sondern es konnten nach wie vor die billigeren BCM-Mittel appliziert werden. Da
durch lieBen sich Behandlungskosten von iiber 25.- OM/ha einsparen. 

Untersuchungen zur Bekampfung der Partiellen Taubahrigkeit beim Weizen (Fusarium cul
morum) wurden in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftsdmle Bredstedt und der Firma 
Hoechst fortgesetzt, wobei Fungizidtests auf den Standorten Louisenkoog (Krs. Nordfries
land), Lengede (Krs. Peine) und Sickte (Wolfenbiittel) mit Hilfe kiinstlicher Inokulation 
durchgefiihrt warden sind. Es wurden zugelassene Mittel angewandt, deren Einsatz gegen 
die Halmbruchkrankheit, Mehltau und Braunspelzigkeit vorgesehen ist. Teilwirkungen 
konnten bei den Varianten mit den Tankmischungen ,,Dyrene + Sportak" (2,5 kg+ 1,21/ 
ha), ,,Corbel+ Sportak" (0 ,751 + 1,21/ha), ,,Afugan + Systhane" (1,0 + 1,31/ha), ,,Afugan 
+ Sportak" (1,51 + 1,0 I/ha) und dem Mittel ,,Sportak" (1,21/ha) festgestellt werden.

Der Erreger der Partiellen Taubahrigkeit lieB sich von keinem der aufgelisteten Mittel aus
schalten. Die Fungizidpriifungen gegen die Partielle Taubahrigkeit wurden durchgefiihrt, 
um Pflanzenschutzmittel zu finden, mit denen auf gefahrdeten Standorten Befall und Scha
den dieser Krankheit vermindert werden konnen. (HB 035) 
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4. Untersuchungen iiber die Beeintrachtigung der Qualitat des Weizens durch den Befall
mit Fusarium culmorum - Investigations into the effect of Fusarium cu/morum-infection
on the quality of wheat (Mielke, H., in Zusammenarbeit mit D. Meyer, Bundesfor
schungsanstalt fur Getreide- und Kartoffelverarbeitung, Detmold)

Aufgrund der zunehmenden Bedeutung der Partiellen Taubiihrigkeit beim Weizen in den 
letzten 10 Jahren wurden ab 1981 Untersuchungen iiber die Auswirkung des Befalls mit Fu

sarium culmorum auf die Backqualitiit des Mehles durchgefiihrt. Als Untersuchungsmate
rial dienten Weizenproben, die fiir Resistenzuntersuchungen an der ehemaligen BBA-Au
Benstelle Kitzeberg (bei Kiel) in den Erntejahren 1981 bis 1984 inokuliert worden waren. 

In Untersuchungen mit dem Rasterelektronenmikroskop konnte festgestellt werden, daB 
bei. Fusarium-Befall die Aleuronzellen der Weizenkorner angegriffen und die Zellwiinde des 
Mehlkorpers zum Teil aufgelost waren. Auch die Proteinmatrix im Innern der Zellen war 
hiiufig zerstort. Bei befallenen Weizensorten wurde ein erhohter Aschegehalt festgestellt, 
darriit war auch eine deutliche Reduzierung der Mehlausbeute verbunden. Die Partielle 
Taubiihrigkeit beeintriichtigte ebenfalls Farbe und Geruch des Weizenmehles. Dariiberhin
aus wirkte sich der Befall negativ auf die Fallzahlen, Sedimentationswerte sowie Feuchtkle
bergehalte und Kleberbeschaffenheit aus. Teige von befallenem Weizen wiesen eine geringe 
Stabilitiit und einen hohen Konsistenzabfall auf. In der Volumenausbreite des Teiges wur
den erhebliche Verminderungen gegeniiber der nicht infizierten Kontrolle ermittelt. Be
schiidigungen der Starke und erhohter Abbau von Fetten waren ebenso Folgen der Partiel
len Taubiihrigkeit. In den vorliegenden Untersuchungen wurden Schadwirkungen der Par
tiellen Taubiihrigkeit hinsichtlich der Mehl- und Backqualitiit des Weizens festgestellt, die 
den Biickereien nicht bekannt waren. 

(neues Vorhaben) 

5. Okonomische Auswirkungen verschiedener Intensitatsstufen in der Pflanzenproduktion
- Economic effects of methods in crop production of different intensity (Bartels, G.)

Okologische, aber auch okonomische Sachverhalte zwingen zunehmend, bisher iibliche 
Produktionsverfahren neu zu iiberdenken. Es war deshalb das Ziel, der nunmehr schon seit 
fiinf Jahren laufenden groBfliichigen Versuche abzukliiren, inwieweit durch unterschiedlich 
intensiven Pflanzenschutz- und Diingemitteleinsatz die Wirtschaftlichkeit der Produktion 
langfristig beeinflu8t wird. 

Die Versuche wurden auf insgesamt 36 ha Versuchsfliiche in den Kulturen Zuckerriiben, 
Winterweizen und Wintergerste durchgefiihrt. Der Anbau erfolgte jeweils auf Parzellen von 
vier Hektar Gr68e und zwar je Kultur in drei unterschiedlichen Intensitiitsstufen (11 bis I3 mit 
steigender Intensitiit), die sich vorrangig im Diingemittel- und Pflanzenschutzmitteleinsatz, 
sowie in der Soitenwahl unterschieden. Die ortliche Lage der Intensitiitsstufen bleibt in je
dem Jahr und bei jeder der drei Kulturen unveriindert. 

Im Wintergerstenanbau wurde der Aufwand an N-Diinger im Durchschnitt von vier Jahren 
von 180 kg/ha in 13 iiber 150 kg/ha in I2 auf 110 kg/ha in I1 zuriickgefiihrt. Durch gezielten, 
nach Schadensschwellen ausgerichteten Pflanzenschutz wurden speziell im Herbizidbereich 
die Kosten um 34% gegeniiber der hochsten lntensitiitsstufe zuriickgefiihrt, bei Wachstums
reglern um 17%. Setzt man die Naturalertriige in I3 = 100, so fielen sie in 12 um 5% und 11 

um 15%, wobei jedoch Schwankungen in einzelnen Jahren von I3 zu I1 von 25% auftraten. 
Die spezialkostenfreien Rohertriige waren in alien Intensitiitsstufen anniihernd gleich, wo-
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bei in 12 und 11 gegeniiber 13 in zwei Jahren deutliche EinbuBen von 11-17% eintraten. Diese 
sind eindeutig auf Einsparungen im Fungizidbereich zuriickzufuhren. 

Im Winterweizenanbau wurde der Diingeraufwand von 211 kg/ha in 13 iiber 180 kg/ha in 12 

auf 150 kg/ha in 11 gesenkt. Die Kosten im Pflanzenschutzaufwand fielen gegeniiber 13 in 12 

um 45%, in 11 um 75%. Die Naturalertrage sanken in 12 um 5%, in 11 um 22% gegeniiber der 
hochsten Intensitat. Die monetaren spezialkostenfreien Rohertrage betrugen in 12 gegen
iiber 13 relativ 104 mit einer Schwankungsbreite von -8% bis +25%. In 11 wurden spezial
kostenfreie Rohertrage von relativ 88% gegeniiber 13 erzielt. Die Schwankungsbreite lag 
hier zwischen + 15% bis -33%. Gerade im Weizenanbau wirkte sich jede Fungizidanwc;n
dung ertragssteigernd aus. 

Im Riibenanbau wurde lediglich der Pflanzenschutzmitteleinsatz variiert bei gleichbleiben
der N-Diingung. Durch gezielte Herbizidanwendung in denVarianten 11 und 12 und durch 
Bandbehandlung konnten 40% bzw. 50% Herbizidkosten eingespart werden gegeniiber 13 . 

Die Kosten der Arbeitserledigung fur mechanische Unkrautbekampfung stiegen dagegen 
um 37 bzw. 133% an. Die spezialkostenfreien Rohertrage sanken in den Varianten 11 und 12 

um gesichert 7%. Die Untersuchungen haben gezeigt, daB durch gezielten Einsatz von Diin
ge- und Pflanzenschutzmitteln Einsparungen moglich sind, ohne daB die Wirtschaftlichkeit 
beeintrachtigt wird. Diese Einsparungen !assen sich vorwiegend beim Einsatz von Herbizi
den vornehmen. Ein Verzicht auf Fungizide wirkte sich stets ertragsnegativ aus. (HB 056) 

6. Charakterisierung physiologischer Pathotypen des Gelbrostes und Untersuchungen iiber
die Resistenz von W eizen- und Gerstensorten gegeniiber Gelb- und Braunrost - Charac
terization of physiological pathotypes of yellow rust (Puccinia striiformis) and investiga
tions on resistance of yellow rust and brown rust in wheat and barley (Bartels, G.)

Im Rahmen der Integrierten Pflanzenproduktion ist die Resistenzziichtung gegen Krank
heitserreger eine der wichtigsten und tragenden Saulen, um den chemischen Pflanzenschutz 
reduzieren zu helfen. Eine gezielte Resistenzziichtung setzt jedoch die Kenntnis des Auftre
tens und der Verbreitung des Virulenzspektrums eines Erregers voraus. 

Daher war zunachst vorrangiges Ziel der Untersuchungen, eine Bestandsaufnahme der in 
der Bundesrepublik Deutschland dominierenden Pathotypen beim Gelbrost durchzufuh
ren. Fiir die Vegetationsperiode 1985/86 konnten beim Weizen die Pathotypen R 37, R 104, 
R 108 und R 232 isoliert und nachgewiesen werden. Zur Charakterisierung ist zu sagen, daB 
Pathotyp R 37 E 132 sich durch Virulenz gegeniiber den Sorten Strubes Dickopf, Heines 
Kolben, Chinese 166, Heine VII, Heines Peko auszeichnet, der Pathotyp 104 E 137 durch 
Virulenz gegeniiber den Sorten Suwon x Omar, Strubes Dickopf, Vilmorin 23, Heines Kol
ben, Carsten V, Nord Desprez und Hybrid 46. 

Der Pathotyp 108 E 137 hat zusatzlich Virulenzen gegen die Sorten Heine VII und Heines 
Peko. Der Pathotyp 232 E 169 ist virulent gegeniiber den Sorten Clement, Suwon x Omar, 
Strubes Dickopf, Vilmorin 23, Heine VII, Carsten V, Nord Desprez und Hybrid 46. Der Pa
thotyp R 108 war sowohl 1985 als auch fur die Jahre 1981 - 1984 im Auftreten und in der 
Verbreitung dominierend. 

Eine erste - noch nicht abgeschlossene - Resistenzanalyse mit dem Pathotypen R 108 er
gab, daB bei den zugelassenen Weizensorten besonders die Sorten Basalt, Friihgold, Kanz
ler, Kobold, Monopol und Vuka hochanfallig reagierten. Auch der verstarkt nachzuweisen
de Pathotyp R 232 befiel sehr stark die Sorten Kanzler, Kobold und Vuka. 

H 18 



9. Befall von Kartoffelknollen durch Rhizoctonia solani, Colletotrichum coccodesund Hel
minthosporium so/aninach unterschiedlich starker Strohdiingung - Attack of potato tu
bers by Rhizoctonia solani, Colletotrichum coccodes and Helminthosporium solani after
manuring with different amounts of straw (Langerfeld, E.)

Zur Ermittlung der Auswirkung von organischer Substanz im Boden auf den Befall von Kar
toffelknollen durch Schadpilze wurden Versuchsparzellen im Jahr vor der Kartoffelpflan
zung wie folgt behandelt: I= Stoppel abgeharkt, II= normale Stoppelmenge, III = doppel
te Stoppelmenge. Nach der Ernte zeigte der Sklerotienbesatz von Kartoffelknollen durch 
Rhizoctonia solani bei Behandlung I einen Befallswert von 10,05 (82% der Knollen befal
len), bei II von 13,31 (92% der Knollen befallen) und bei III einen Befallswert von lediglich 
5,38 (50% der Knollen befaiien). Die Ergebnisse deuten an, daB gesteigerte Mengen von or
ganischer Substanz (bier in Form von Gerstenstroh) nach Einbringung in den Boden nicht 
oder nicht in jedem Falle den Rhizoctonia-Besatz von Kartoffelknollen steigern miissen. 

Eine schliissige Erklarung der bier erzielten Ergebnisse steht jedoch noch aus. Der Befall 
<lurch Colletotrichum coccodes stieg mit ansteigender Strohdiingung unwesentlich an, wiih
rend der Befall <lurch H. solani <lurch Strohdiingung nicht beeinfluBt wurde. R. solani, C. 
coccodes und Helminthosparium solani wirken bei Kartoffeln in erster Linie qualitiitsmin
dernd und gehoren zu den am hiiufigsten anzutreffenden Schadpilzen an der Knollenober
fliiche. Die Einbringung groBer Mengen organischer Substanz in Form von Ernteriickstiin
den (z.B. Stroh nach Miihdrusch) muB also keineswegs zu stiirkerem Pilzbefall der Nach
frucht fiihren. (HB 068) 

10. Einflu8 einer chemischen Behandlung von Pflanzkartoffeln auf den Befall der Tochter

knollen durch pilzliche Organismen - Effect of a chemical treatment of seed potatoes
on the attack of progeny tubers by fungal organismes (Langerfeld, E.)

Die bereits im Vorjahr begonnenen Arbeiten (vgl. Jahresbericht 1985, H 15) batten das 
Ziel, den EinfluB von neueren Knollenbeizmitteln gegen Rhizoctonia solani (Wurzeltoter
krankheit auf ihre Nebenwirkungen gegen andere Begleitpilze der Kartoffel wie Helmintho
sporium solani (Silberschorf) und Colletotrichum coccodes (Graufleckigkeit) zu verdeutli
chen, Dabei ergaben Herbstbehandlung und Friihjahrsbehandlung in der Regel gleiche 
Tendenzen. 

Die Knollenbehandlung erfolgte <lurch Tauchen in Losungen bzw. Suspensionen von Riso
lex (O,Ql % ), Monceren (0,1 % ), Thiabendazol (0,025%) und Imazalil (0,012% im Gemisch 
mit 0,037% Thiabendazol). Gegen Sklerotien von R. solani hatte nur Monceren eine er
kennbar befallssenkende Wirkung. Gegen H. solani wirkte lediglich Imazalil befallsmin
dernd. Das Auftreten von C. coccodes wurde nur bei Anwendung von Knollenbeizmitteln 
im Friihjahr leicht erhoht. Die Ergebnisse deuten also nicht auf eine schwerwiegende Veriin
derung beim Auftreten ,,sekundiirer" Knollenbewohner nach Beizung gegen R. solani hin. 
(HB 068) 
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11. Positive Kreuzresistenz von Fusarium sulphureum gegeniiber Benzimidazolen - Positi-
ve cross-resistance of Fusarium sulphureum to benzimidazoles Langerfeld, E.)

Gegenuber Thiabendazol, dem zur Zeit einzigen in der Bundesrepublik Deutschland zuge
lassenen Bekampfungsmittel gegen Fusarium-Faulen an Kartoffelknollen, konnten in Nord
deutschland resistente Stamme von Fusarium sulphureum festgestellt werden. Prufung von 
Thiabendazol-resistenten Stammen gegenuber anderen Benzimidazolverbindungen bzw. 
Imazalil zeigte, daB in alien Fallen auch gegenuber Benomyl, Thiophanat-methyl und Car
bendazim Resistenz vorlag. Imazalil, eine Imidazolverbindung, hatte gegeniiber Thiaben
dazol-resistenten und -sensitiven Stammen von F. sulphureum eine gleichermaBen hemmen
de Wirkung. Die Ergebnisse bestiitigen die auch bei anderen Kulturpflanzen beobachtete 
Tendenz einer raschen Bildung resistenter Stamme von Schadpilzen nach Anwendung von 
Benzimidazol-Fungiziden. (HB 068) 

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

Die Untersuchungen wurden mit dem Ziel durchgefuhrt, die an Raps vorkommenden Pilze 
zu erfassen und ihre Bedeutung fur den Anbau kennenzulernen. Nachdem die am Wurzel
hals und im Stengel auftretenden Pilze (Phoma ling am, Sclerotinia sclerotiorum) untersucht 
worden waren, wurden jetzt die in den Wurzeln auftretenden Pilze erfaBt, weil auch Wurzel
faulen die Pflanzen schwiichen. Zwei Versuche wurden durchgefuhrt. Beim ersten sind die 
Pflanzen im Verlauf der Vegetationsperiode von Marz bis Juli von den Standorten Kiel, so
wie Sickte und Klein Schoppenstedt, beide bei Braunschweig, untersucht worden. Das Pilz
spektrum war an allen drei Standorten unterschiedlich. Wiihrend in Kiel P. lingam, Fusa
rium tabacinum und eine noch nicht identifizierte Art vorherrschten, traten in abnehmender 
Hiiufigkeit in Sickte die Pilze P. lingam, F. avenaceum, F. tabacinum und Alternaria-Arten 
und in Klein Schoppenstedt F. tabacinum, Alternaria-Arten und P. lingam hiiufiger auf. -
Alternaria-Arten, F. avenaceum und F. tabacinum und in Kiel auch P. lingam, sind zahlrei
cher aus dem Wurzelhals als aus den befallenen Wurzeln isoliert worden. 

Beim zweiten Versuch wurde der Befall in verschiedenen Gebieten beurteilt. Die Ergebnis
se zeigten eindeutig, daB sowohl am Wurzelhals als auch in den Wurzeln P. lingam der vor
herrschende Pilz war, und zwar betrug die Isolationshiiufigkeit 42% aus dem Wurzelhals und 
34% aus den befallenen Wurzeln. An zweiter, dritter und vierter Stelle standen F. tabacin
um, F. avenaceum und P. eupyrena. Von Feld zu Feld waren groBe Unterschiede vorhan
den, das betraf sowohl den Hauptschaderreger P. lingam, als auch die anderen Pilze. P. lin
gam wurde jedoch immer, die anderen ,,fast immer" isoliert. Auf Einzelschliigen waren auch 
andere, hier nicht erwiihnte Pilze haufig zu isolieren. Diese Untersuchungen sind fur Zuch
ter von Interesse, um beurteilen zu konnen, ob und welche Schaderreger beim Zuchtungs
programm berucksichtigt werden mussen. (HB 039) 

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

Es war das Ziel der Untersuchungen, die in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen 
Sorten auf Wurzel- und Stengelfaule zu beurteilen, um einen 0-berblick uber die Befallsitua
tion nach dem Zugang neuer Sorten zu erhalten, und den Beratern Daten fur die Sortenwahl 
zur Verfiigung zu stellen, Die Sorten wurden in Berlin und Braunschweig angebaut und am 
Ende der Vegetationsperiode sowohl auf Wurzel- als auch auf Stengelfaule beurteilt. Mittel-
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friihe und mittelspiite Sorten wurden getrennt begutachtet. Der Befallsgrad bei Wurzeln 
und auch bei Stengeln war sortenabhiingig und lag allgemein auf einem ho hen Befallsniveau, 
das sicherlich durch die trockene Witterungsperiode im Juli/ August bedingt worden ist. Sor
tenunterschiede waren deutlich vorhanden, entsprachen bei schon friiher gepriiften Sorten 
generell den damaligen Beurteilungen, so da/3 ein Verlust der Widerstandsfahigkeit nicht zu 
beobachten war. 

Da auf Grund des bei uns vorhandenen Pilzspektrums der Befall des Maises meistens von 
den Wurzeln ausgeht, wurde eine Korrelationsanalyse durchgefiihrt, aus der ersichtlich war, 
daJ3 Sorten mit starker Wurzelfaule auch einen hohen Befallsgrad des Stengels aufweisen. 
Ausnahmen kamen vor, diese waren visuell sehr deutlich, aber sie konnten von Standort zu 
Standort sehr unterschiedlich sein. Die Ergebnisse sind fiir die Praktiker und die Ziichter 
von Bedeutung, weil die Sorten in bezug auf ihre Anbauwiirdigkeit beurteilt werden kon
nen. (HB 036) 

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

Die Untersuchungen sollen dazu beitragen, Ertragsverluste bei der Saatguterzeugung der 
wirtschaftlich wichtigen Weidelgras-Arten (Lolium spp.) zu vermeiden. Wiihrend in den 
Vorj ahren die U ntersuchungen in Schleswig-Holstein durchgefiihrt worden waren, konnten 
im Berichtsjahr Proben von 10 Saatgutvermehrungsbestiinden (acht von L. perenne, zwei 
von L. multiflorum) im ostlichen Niedersachsen aufHalmgrundkrankheiten untersucht wer
den. Die friiheren Befunde, daJ3 der Befall am Halmgrund und Halm mit der Entwicklung 
des Bestandes zunimmt, konnten bestiitigt werden. So betrug z.B. in einem Bestand der Sor
te Perray der Anteil am Halmgrund befallener Pflanzen zu Beginn des Ahrenschiebens 
(Entwicklungsstadium 50) 22%, am Ende des Ahrenschiebens (Stadium 58) etwa 40% und 
im Stadium der Teigreife (Stadium 85) iiber 90%. Es lag aber iiberwiegend nur schwacherer 
Befall vor (Drechslera, Fusarium, Pseudocercosporella). Die Arbeiten zur Bestimmung 
zahlreicher vom Halmgrund isolierter Pilze, die erst im Berichtsjahr wieder aufgenommen 
werden konnten, miissen noch fortgefiihrt werden. (HB 040) 

15. Untersuchungen iiber die Schokoladenfleckenkrankheit (Botrytis fabae) der Acker
bohne - Studies on the chocolate spot disease (Botrytis fabae) offield bean (Teuteberg,
A.)

Die Ackerbohne wird als eiweiJ3reiche Futterpflanze und aus Fruchtfolgegriinden wieder 
mehr beachtet. Die Untersuchungen batten zum Ziel, weitere Kenntnisse iiber die Schoko
ladenfleckenkrankheit, insbesondere iiber den Zeitpunkt ihres Auftretens, zu erhalten. 
Dies ist im Hinblick auf BekiimpfungsmaBnahmen von Bedeutung, da nur bei friihem Befall 
eine chemische Bekiimpfung als lohnend angesehen wird. Die Bestimmung von Botrytis fa
bae erfolgte an Kulturen, die durch Auslegen befallener Blattstiickchen auf Agarplatten er
halten wurden. An Winterackerbohnen, die allerdings in der Bundesrepublik Deutschland 
in der Praxis zur Zeit ohne Bedeutung sind, traten auf dem Versuchsfeld in Braunschweig 
bereits Mitte Mai Blattflecken von B. fabae auf. So konnte bei der Probenahme am 16. Mai 
aus 20 der 30 untersuchten Blattstiickchen der Erreger isoliert werden. Dagegen trat in meh
reren im Friih j ahr gesiiten Feldbestanden im Raum Braunschweig - Wolfs burg nur geringer 
Pilzbefall auf, der sich infolge der trockenen Witterung im Juni/Juli nicht weiter ausbreitete. 
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Um dem Berater und praktiscben Landwirt die gewiinschten Empfehlungen fur etwaige Be
kampfungsmaBnahmen geben zu konnen, sind weitere Erhebungen in verscbiedenen An
bauregionen erforderlich. Zur Uberpriifung der Patbogenitat verschiedener Pilzisolate, die 
aus Blattflecken gewonnen wurden, sind Gewachsbausversuche eingeleitet warden. (HB 
028) 

16. Pilotstunde zur Mykotoxinforschung im Lebensmittelbereich (pflanzliche Lebensmit
tel) - Study of mycotoxin research concerning nutrition (vegetable food) (Schober,
Barbel und Weis, Regina)

In Lebensmitteln sind in den vergangenen Jahren immer wieder Mykotoxine - Stoffwech
selprodukte verschiedener Pilze, die fur Mensch und Tier hoch giftig sind - gefunden wor
den. Es erhebt sich nun die Frage, welche Lebensmittel besonders belastet sind und welche 
Mykotoxine vor allem auftreten. 

Zur Verbesserung des Verbraucherschutzes wird eine Bestandsaufnahme an Hand der vor
liegenden Literatur gemacht, die die bereits vorbandenen Erkenntnisse zusammenfassen 
soll. Das Ziel dieser Studie ist zum einen abzuschatzen, ob neue Verordnungen oder andere 
rechtliche Regelungen notwendig sind, wie zum Beispiel eine Erweiterung der bestehenden 
Aflatoxinverordnung; zum anderen ist eine Aufstellung eines Liickenkataloges beabsich
tigt, um zu zeigen, in welchen Bereicben weitere Forschungsarbeiten notwendig sind. Der 
Schwerpunkt bei der Durchsicht der Literatur liegt auf den Arbeiten, die iiber natiirliche 
Vorkommen von Mykotoxinen in Lebensmitteln berichten, wobei vor allem die mutagen 
und kanzerogen wirkenden Substanzen beachtet werden. Hier sind wahrscheinlich besonde
re, vorbeugende MaBnahmen, die die Kontamination der Lebensmittel mit den entspre
chenden Pilzen betreffen, erforderlich. Die laufenden Arbeiten haben bis jetzt gezeigt, daB 
kaum Oaten zu diesem Fragenkomplex vorliegen. Ein Regelungsbedarf kann noch nicht ab
geschatzt werden. Aufkliirende Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der pflanzlichen Le
bensmittel sind unbedingt erforderlich. (neues Vorhaben) 

Institut fiir Pflanzenschutz im Gartenbau in Braunschweig 

Mit Wirkung vom l. Februar 1986 wurden die ehemaligen Institute fur Pflanzenschutz im 
Gemiisebau bzw. im Zierpflanzenbau zum Institut fur Pflanzenschutz im Gartenbau verei
nigt. 

Auch im Berichtsjahr waren im Zuge der Institutsverlegung noch vielfaltige Aufgaben bei 
der Einrichtung der Labor- und Klimaraume, der Gewiichshauser und der Freilandversuchs
flachen zu erledigen. In das Forschungsprogramm des Instituts wurden vorbereitende Un
tersuchungen zur Erfassung und Bewertung der Wirkungen chemischer Pflanzenscbutzmit
tel auf den Naturhaushalt aufgenommen. 

In erheblichem Umfang wurden in Amtshilfe fur Pflanzenschutzdienststellen der Lander 
diagnostische Untersuchungen durchgefuhrt. Auffallig war das starke Auftreten von Viro
sen (vornehmlich turnip mosaic virus) an Chinakohl in Rheinland-Pfalz und der wiederum 
starke Befall von Haus- und Freilandgurken durch Falschen Mehltau (Pseudoperonospora 
cubensis). Auch durch Mycosphaerella brassicicola kam es wieder zu bedeutenden Schaden 
an Kopfkohl. Saugschaden durch Thripse verursacht, fiihrten zu erheblichem wirtschaftli
chen Scbaden bei Rotkohl. Die Kohlmottenschildlaus trat in Baden-Wiirttemberg in bisher 
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noch nicht beobachteter Besatzdichte auf. Thripse der offensichtlich eingeschleppten Art 
Frankliniella occidentalis fiihrten verbreitet zu Bliitenschaden bei Saintpaulia und Rosen. 
Neu ist auch das Auftreten der Europaischen Lebensbauminiermotte (Argyresthia trifascia
ta) im Bundesgebiet. Einsendungen von Cissus rhombifolia zeigten Befall durch einen noch 
nicht naher bestirnmten Echten Mehltaupilz, der drei Sorten dieser Cissus-Art in gleichem 
AusmaB infizierte. 

Das Institut war Organisator der erstmalig in zeitlichem Verbund durchgefiihrten Arbeitsta
gungen der Fachreferenten fiir Pflanzenschutz im Gemiisebau und Pflanzenschutz im Zier
pflanzenbau. Insgesamt wurden bei dieser Tagung 129 Tagesordnungpunkte behandelt. 

1. Entwicklung eines integrierten Systems zur Bekiimpfung saugender und bei8ender In
sekten im Kohlanbau - Development of an integrated system for the control of sucking
and chewing insects in cabbage crops (Horn mes, M.)

Am neuen Institutsstandort wurden zwei Varianten von Bekampfungsschwellen bei WeiB
und Rotkohl weiter erprobt. 
Variante A: Es wird der Anteil Pflanzen bestimmt, der von Raupen bzw. Blattlausen befal
len ist. 
Variante B: Es werden neben der Erfassung nach Variante A auBerdem bei Raupen die 
Schadlingsart und bei den Blattlausen der Niitzlingsbesatz mit beriicksichtigt. 

Der Versuch bestatigte erneut, daB eine gezielte Schadlingsbekampfung an Kohl mit Hilfe 
von Schwellenwerten ohne ErtragseinbuBen moglich ist. Bei der Raupenbekampfung lieB 
sich durch den Gebrauch der Schwellenwerte vom Typ B jeweils eine Behandlung mehr ein
sparen als durch die Schwellenwerte vom Typ A. Diese zusatzliche Venninderung von Be
handlungen laBt sich jedoch nur erreichen, wenn die Schadlingsart genau angesprochen wer
den kann. Aufgrund des im Jahre 1986 herrschenden starken Befallsdrucks durch die Meh
lige Kohlblattlaus waren bei der gezielten Bekampfung dieses Schadlings bei beiden Schwel
lenwertvarianten Spritzungen in regelmaBigen Abstanden erforderlich, um gr6Bere Ertrags
einbuBen zu vermeiden. Unterschiede zur Routinebehandlung oder zwischen den beiden 
Schwellenwertvarianten konnten daher bei der Bekampfung der Mehligen Kohlblattlaus 
1986 nicht beobachtet werden. (HE 015) 

2. Untersuchungen zur Biologie und zur wirtschaftlichen Bedeutung der verschiedenen
Schadorganismen im Porreeanbau - Investigations on the biology and the economic im
portance of various pests and diseases in leek (Criiger, G. und Hommes, M.)

Am neuen Versuchsstandort wurde ein starker Befall mit Thrips (Thrips tabaci) und Lauch
motte (Acrolepia assectella) beobachtet, wahrend Krankheiten nur in geringem Umfang auf
traten. Der hohe Schadlingsbefall ermoglichte es, Bekampfungsschwellen (BS) fiir Thrips 
(BS = 50% befallene Pflanzen) und erstmals auch fiir die Lauchmotte (BS = 5% befallene 
Pflanzen) zu erproben. Im Vergleich zu einer routinemaBigen Insektizidanwendung in vier
zehntagigem Abstand lieB sich durch die gezielte Bekampfung der beiden Schadlinge die 
Zahl der Behandlungen von fiinf auf di:ei reduzieren, ohne daB Ertrags- oder Qualitatsein
buBen festzustellen waren. Eine Bewertung der Ertragsausfalle in der unbehandelten Kon
trolle war aufgrund der zu groBen Bodenunterschiede am neuen Versuchsstandort nicht 
moglich. (HE 018) 
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3. Beziehungen zwischen Schiidlings- und Niitzlingsauftreten in Gemiisekulturen und Wir
kungen von Bekiimpfungsverfahren - Relations between pests and beneficial organisms
as well as various control systems (Hammes, M. und V. K6llner)

In Gewachshauskabinen wurden verschiedene Bekampfungsverfahren an Paprika vergli
chen: 1. Biologische Schadlingsbekampfung <lurch den Einsatz von Niitzlingen. 2. Integrier
te Bekampfung mit Gelbtafeln und Insektiziden. 3. Unbehandelte Kontrolle. 

Bei der biologischen Bekampfung von Spinnmilben und WeiBen Fliegen wurde die ,,pest in 
first" Meth ode angewandt. Hierbei wird zunachst ein geringer Besatz an Schadlingen ausge
bracht und nach ea. 10 bis 14 Tagen werden die Niitzlinge (Phytoseiulus persimilis und En
carsia formosa) nachgefiihrt. Dies hat den Vorteil, daB die Niitzlinge Nahrung vorfinden, 
sich vennehren k6nnen und daB die M6glichkeit zur Ausbildung eines stabilen Gleichge
wichtes zwischen Schadlingen und Niitzlingen auf einem niedrigen Niveau besteht. Durch 
diese Methode konnte iiber die ganze Kulturperiode hinweg eine Massenvermehrung von 
Spinnmilben und WeiBen Fliegen verhindert werden. Gegen Thripse wurde die Raubmilbe 
Amblyseius cucumeris vorbeugend eingesetzt. Die Effektivitat dieser Milbe konnte jedoch 
nicht beurteilt werden, weil in alien drei Versuchsgliedern Thripse nur in geringem Umfang 
auftraten. Ein Blattlausbefall wurde erfolgreich <lurch das Aussetzen von Florfliegenlarven 
(Chrysoperla carnea) und einer rauberischen Gallmiicke (Aphidoletes aphidimyza) unter 
Kontrolle gehalten. 

Die beim ,,integrierten Verfahren" bei Kulturbeginn aufgehangten gelben Leimtafeln zeig
ten eine sehr gute Fangigkeit gegeniiber den WeiBen Fliegen, so daB sich weitere Bekarn
pfungsmaBnahmen eriibrigten. Ein vorhandener Blattlausbefall lieB sich in dieser Kabine 
trotz wiederholter Spritzungen mit dem Insektizid Mevinphos wahrend der gesamten Kul
turperiode nicht nachhaltig dezimieren und nahm gegen Ende der Kultur so stark zu, daB es 
zu erheblichen ErtragseinbuBen kam. 

In der Kontrollparzelle vermehrten sich die Blattlause bereits zu Beginn der Kultur sehr 
stark. Die Blattlauspopulation brach zwar bier gegen Ende der Kulturperiode aufgrund von 
Parasitierungen <lurch Schlupfwespen und insektenpathogene Pilze zusammen, jedoch tra
ten in dieser Kabine die starksten ErtragseinbuBen auf. (HE 023) 

4. Entwicklung und Erprobung von Verfahren zur Biologischen Bekiimpfung von Schiidlin
gen im Gewiichshaus - Development and testing of methods for biological control of
pests in glasshouses (Forster, R. und K6llner, V.)

Dern Institut ist die Betreuung eines im Aufbau befindlichen privaten Niitzlingszuchtbetrie
bes iibertragen. In diesern Zusammenhang sollen die Techniken zum Abl6sen des 4. Larven
stadiums von Trialeurodes vaporariorum von den Zuchtpflanzen (Nicotiana tabacum) und 
zur Trennung parasitierter und nicht parasitierter Puparien verbessert werden. Es konnten 
schonende Behandlungsmethoden erarbeitet werden, die eine nahezu 100%ige Abl6sung 
der Puparien und eine iiber 90% reichende Trennung der parasitierten Puparien erm6gli
chen. 

Fiir Versuche zur Bekampfung von Thripsen wurde eine Zucht der RaubmilbeAmblyseius 
cucumeris aufgebaut. (HE 024) 
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5. Verhinderung des Auftretens von Pflanzenkrankheiten durch Steuerung des Gewachs-
hausklimas - Glasshouse climate and epidemiology of plant diseases (Smolka, Silvia)

In den letzten Jahren wird an Gurken unter Glas vermehrt eine Alternaria-Blattflecken
krankheit beobachtet. Das Symptombild entspricht dem vonAlternaria pluriseptata. Die mi
kroskopischen Beobachtungen deuten jedoch darauf hin, daB es sich moglicherweise um A.

alternata handelt. Detailliertere Untersuchungen zur Bestimmung des Pilzes sind im Gange. 

Eine mogliche U rsache fiir das in den letzten J ahren vermehrte Auftreten dieses Erregers an 
Hausgurken sind die durch Heizkosteneinsparungen bedingten veranderten Klimabedin
gungen. Ziel der Untersuchungen ist es, zu klaren, ob die Entwicklung der durch diesen Pilz 
verursachten Krankheit mit Hilfe einer Klimasteuerung verhindert werden kann. Bei ersten 
Versucben mit inokulierten Pflanzen zeigten sich bei 16-20 °C und 100% relativer Luft
feuchte bereits nach 4-5 Tagen deutliche Blattflecken, wahrend es bei 85% relativer Luft
feuchte nicht zur Symptomentwicklung kam. Die Erfassung von Blattnasseperioden und ih
rer Bedeutung fiir die Krankheitsentwicklung soll im Mittelpunkt der weiteren Untersu
cbungen steben. (HE 020) 

6. Erfassung phytopathogener und antagonistischer Mikroorganismen im Boden und ihrer
Bedeutung fiir Gemiise- und Zierpflanzenkulturen - Investigations on phytopathogenic
and antagonistic soilborne microorganisms and their importance to vegetable crops and

ornamentals (Mattusch, P.)

Durch Exposition geeigneter Fangvorrichtungen im bedeutendsten deutschen Zwiebelan
baugebiet Pfalz konnte nachgewiesen werden, daB die Dauerorgane (Sklerotien) des Mebl
krankheitserregers Sclerotium cepivorum zusammen mit Winderosionsmaterial verfrachtet 
werden. Dies erklart das Auftreten dieser schwer bekampfbaren, den Zwiebelanbau ortlicb 
bereits begrenzenden Krankheit auf Flachen, auf denen zuvor niemals Zwiebeln oder ver
wandte Arten angebaut warden waren. (HE 021) 

7. Bedeutung von phytopathogenen und epiphytischen Mikroorganismen fiir das Auftreten

von Blatt- und Stengelkrankheiten an Gemiise - Importance of phytopathogenic and
epiphytic microorganisms for the development of leaf and stem diseases of vegetables
(Smolka, Silvia)

Die Untersuchungen wurden am System Tomate - Cladosporium fulvum durchgefiihrt. 
Der erste Teil der Arbeiten diente der Erfassung der epiphytischen Mikroflora von Tomaten 
mit und ohne Befall durch Cladosporium fulvum. Ziel war es, Informationen iiber die Be
deutung der verschiedenen Organismen zu erhalten und insbesondere potentielle Antagoni
sten zu isolieren. Im zweiten Teil der Arbeiten soil der EinfluB von Pflanzenschutzmitteln 
auf diese Organismen erfaBt werden. Mit Hilfe verschiedener Techniken und Nahrmedien 
wurden die epiphytischen Mikroorganismen von Tomatenblattproben isoliert. Zur gezielten 
Isolation von potentiellen Antagonisten wurde ein Mehrschichtagar hergestellt, bei dem ei
ne Mikroflora-Schicht mit einem Cladosporium-Isolat iiberschichtet wurde. Aus den 
Hemmhofen, die in der Schicht des Testpilzes entstanden, wurden die in diesen Bereichen 
aktiven Antagonisten isoliert. 130 Bakterien-, 25 Hefe- und 10 Hyphenpilz-Isolate wurden 
gesammelt. Untersuchungen zur antagonistischen Wirkung dieser Isolate gegeniiber Clado
sporium fulvum mit Hilfe der ,,dual culture"-Methode wurden ebenfalls begonnen und sol
len durch Versuche an der Pflanze erganzt werden. 

H 27 



Erste Tests auf Nebenwirkungen von Fungiziden, die im Tomatenanbau eingesetzt werden, 
(Dithane Ultra, Euparen, Polyram Cambi u.a.) auf diese potentiellen Antagonisten in vitro 
wurden durchgefiihrt (HE 028) 

8. Priifung von Sorten verschiedener Gemiisearten auf Resistenz gegeniiber Krankheitser
regern - Testing of various vegetable crops for resistance to pathogenic organisms (Crii
ger, G. und Mattusch, P.)

Ein umfangreiches Kornererbsensortiment wurde unter Freilandbedingungen auf Anfallig
keit gegen den Echten Mehltau (Erysiphe pisi) gepriift. Alle Priifsorten erwiesen sich als an
fallig. Dies bestatigte die im Vorjahr mit dem Labortest erzielten Ergebnisse. Da im 
Griindruscherbsensortiment bereits Sorten mit Resistenz gegen den Echten Mehltau existie
ren, sollte es der Pflanzenziichtung moglich sein, diese Resistenz in geeignete Kornererbsen
sorten einzubauen. 

In einem Chinakohl-Sortiment japanischer Herkunft erwies sich in zwei Versuchen unter 
kontrollierten Bedingungen eine Sorte als nicht anfallig gegen ein von Blumenkohl stam
mendes Isolat des Kohlhernieerregers (Plasmodiophora brassicae). 

Weitere Resistenzpriifungen - vornehmlich in Amtshilfe fur das Bundesortenamt - befaB
ten sich mit Pilzkrankheiten bei Feldsalat, Gurken, Sellerie, Spinat und Tomaten. (HE 010) 

9. Einflu8 der Kulturbedingungen auf den Cylindrocladium-Befall an Azaleen - Influence
of growing conditions on the attack of azaleas by Cylindrocladium (Brielmaier, Ulrike)

Wie von anderen Kulturen bekannt, scheint auch bei Azaleen ein Zusammenhang zwischen 
Diingung und Krankheitsanfalligkeit zu bestehen. In den vorliegenden Untersuchungen 
wurde der EinfluB der Diingung auf einen der wichtigsten Krankheitserreger an Azaleen, 
Cylindrocladium scoparium, ermittelt. Azaleen 'Knut Erwen' wurden iiber Bewiisserungs
diingung NPK-Volldiinger (20:5:10) in fiinf Stufen, von 200 µg N/g bis 1700 µg N/g verab
reicht. Nach sieben Wochen wurden die Pflanzen beim Umtopfen iiber das Substrat mit C.

scoparium inokuliert. Ein erster Versuch ergab, daB bei der niedrigsten Diingungsstufe alle 
Pflanzen ohne Krankheitssymptome blieben, wogegen bei der hochsten Diingungsstufe 
30% der Pflanzen deutlich krank waren. Es soll im weiteren untersucht werden, ob ein Zu
sammenhang zwischen dem N-Gehalt in Azaleenbliittern und dem Befall mit C. scoparium 
besteht. (HE 025) 

10. Untersuchungen iiber Phytophthora citricola an Azaleen - Investigations on Phytoph-
thora citricola on azaleas (Brielmaier, Ulrike)

Im Kulturjahr 1985/1986 trat in mehreren Betrieben ein Zweigsterben an Azaleen auf, das 
sich vor allem in der Treiberei bemerkbar machte. Abgestorbene Triebe zeigten sich vor al
lem im Bereich der Krone, haufig nur einseitig .. Bei Liingsschnitt der Triebe waren Verbriiu
nungen zu beobachten, die meist nur auf den Holzteil beschriinkt waren und sich von der 
Triebspitze basipetal ausdehnten. Auch von Erica-Hybriden sowie Callunen wurde Phy
tophthora citricola isoliert. Die Pathogenitat des Pilzes lieB sich an Azaleenjungpflanzen 
'Friedhelm Scherrer' nachweisen, die beim ersten oder zweiten Stutzen iiber die Stutzstelle 
inokuliert wurden. Erste Bekiimpfungsversuche an Azaleen weisen auf eine gute Wirkung 
von Aliette im Spritzverfahren hin, allerdings ist an Jungpflanzen mit Schiiden zu rechnen. 
Untersuchungen zum Infektionsverlauf sind im Gange. (HE 026) 
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11. Auftreten von Absterbeerscheinungen an Cyclamen - Occurence of dieback symptoms
on cyclamens (Brielmaier, Ulrike, in Zusammenarbeit mit Bohmer, B., Pflanzenschutz
amt der Landwirtschaftskammer Rheinland, Bonn, und Krebs, E. K., Pflanzenschutz
amt der Landwirtschaftskammer Hannover)

An Cyclamen, insbesondere Fi-Hybriden, waren in diesem Sommer in verschiedenen Be
trieben Absterbeerscheinungen an z. T. noch nicht voll entfalteten Blattern zu beobachten. 
Meist vom Blattrand ausgehend entwickelten sich schwarzbraune, trockene Nekrosen, die 
sich allmahlich auf den Blattstiel ausdehnten und dort Einschnurungen verursachten. Hau
fig waren diese Absterbeerscheinungen begleitet von BlattmiBbildungen, die an einen Befall 
mit Weichhautmilben erinnern. Bei fruhem Befall kann sich die Blattspreite nicht mehr ent
wickeln, der Blattstiel endet in einem Stumpf, der wie ausgebrannt auss.ieht. 

Es wurde einheitlich ein Pilz isoliert, bei dem es sich nach von ARX (1963) um Cryptocline 
cyclaminis (syn. Gloeosporium cyclaminis) handeln durfte und dessen Pathogenitat an Cy
clamen bekannt ist. Auch an den Bluten wurden Krankheitssymptome beobachtet. Bei mi
kroskopischer Betrachtung sind auf den Staubblattem lachsfarbene Konidienmassen sowie 
reichlich schwarze Acervuli ohne Setae zu beobachten. Der Blutenstiel .kann ebenfalls ne
krotisch werden und wird eingeschnurt. Untersuchungen zur Wirtsspezifitat des Erregers 
und zur Sortenanfalligkeit werden an der BBA durchgefuhrt, Bekampfungsversuche sowie 
Versuche zur Saatgutubertragbarkeit laufen in Bonn und Hannover. (HE 026) 

12. Ein einfacher und schneller Biotest zur ldentifizierung von Corynebacterium fascians -
A simple and quick bioassay for the identification of Corynebacterium fascians (Briel
maier, Ulrike)

Der haufig zur Identifizierung von Corynebacterium fascians herangezogene Biotest mit Pi
sum sativum ist nicht immer eindeutig zu interpretieren. Als geeignetere Testpflanze erwies 
sich Tagetes patula 'Yellow Boy'. Zwei Wochen nach Inokulation von jungen Tagetes durch 
Tauchen in eine Bakteriensuspension der Dichte 5 x 106/ml waren im unteren Stengelbereich 
deutlich und einheitlich Wucherungen in Form blattriger Gallen zu beobachten. Die Metho
de ist unter kontrollierten Bedingungen sehr gut reproduzierbar. (HE 026) 

13. Untersuchungen iiber die Wirkung von Desinfektionsmitteln auf Krankheitserreger an
Zierpflanzen - Investigations on the efficiency of disinfectants on pathogens on orna
mentals (Brielmaier, Ulrike, in Zusammenarbeit mit Meier, U., Fachgruppe fur botani
sche Mittelprufung der BBA, Braunschweig)

Im Rahmen der zulassungsbegleitenden Forschung wird die Wirkung verschiedener Desin
fektionsmittel bei Tauchbehandlung von KulturgefaBen im Gewachshausversuch gepruft. 
Als Testorganismen dienen Pilze, die Dauerformen ausbilden, wie z.B. Fusarium oxyspo
rum, Thielaviopsis basicola und Cylindrocladium scoparium. Erste Versuche mit Fusarium 
oxysporum f. sp. cyclaminis ergaben, daB in desinfizierten KulturgefaBen zunachst deutlich 
weniger Cyclamen befallen waren als in nicht desinfizierten GefaBen. Im weiteren Versuchs
verlauf nahm jedoch auch in behandelten GefaBen die Anzahl kranker Pflanzen zu. Wah
rend die Kontrollpflanzen bis zu Versuchsende gesund blieben, vermochte keines der funf 
gepruften Desinfektionsmittel einen Fusarium-Befall an Cyclamen vollig zu unterdrucken. 
(HE 027) 

H 29 



Institut fiir Pflanzenschutz im Obstbau in Dossenheim 

Das vom BML geforderte und vom Pflanzenschutzdienst der Lander Hessen und Rhein
land-Pfalz durchgefuhrte ,,Modellvorhaben integrierter Pflanzenschutz im Obstbau" wird 
vom Institut koordiniert. Im Zusammenhang damit wurden mit den beteiligten Dienststel
len die bisher erzielten Ergebnisse diskutiert und der kunftige Ablauf der Versuche festge
legt. Am 29. und 30. 1. 1986 fand wieder mit Vertretern des Pflanzenschutzdienstes der Lan
der, des Bundes deutscher Baumschulen und der AG fur Qualitiitsforderung der Lander, 
des Bundes deutscher Baumschulen und der AG fur Qualitatsforderung bei Obstgeholzen 
ein Gesprach uber die Durchfuhrung der ,,VO zur Bekampfung von Viruskrankheiten im 
Obstbau" statt. Am 11. 3. und am 18. 11. 1986 trafen sich im lnstitut Angehorige des Pflan
zenschutzdienstes und des Instituts fur biologische Schadlingsbekampfung zu Arbeitssitzun
gen uber die Einfuhrung des Apfeiwickler-Granuiosevirus in die Praxis. Am 12. und 13. 3. 
1986 fand in Dossenheim die Sitzung der IOBC/WPRS Arbeitsgruppe ,,Integrierter Pflan
zenschutz im Obstbau", Untergruppe ,,Paket selektiver Verfahren" statt. Wie in den voraus
gehenden J ahren gab das Institut fur Arbeitsgruppen der EG und der EPPO Stellungnah
men zu QuarantiinemaBnahmen ab, auBerdem nahmen Mitarbeiter des Instituts an Sitzun
gen von Arbeitsgruppen beider Organisationen teil. Das Institut war auch an der Erstellung 
von Merkblattern uber Entwicklungsstadien von Obstgeholzen durch die Abteilung fur 
Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik beteiligt. 

1. V ersuche mit latenten Kemobstviren - Experiments with latent viruses of pome fruits
(Kunze, L.)

In Versuchen mit der Apfelsorte 'Golden Delicious' auf drei verschiedenen Unterlagen wer
den seit 1979 virusgetestete Baume in ihrer Wuchs- und Ertragsleistung mit nicht-getesteten 
Baumen verglichen, die latent mit dem Virus der Gummiholzkrankheit (rubbery wood) be
fallen sind. Ebenso wie in fruheren Jahren (vgl. Jahresbericht 1984, H 24) zeigten bei den 
Veredlungen auf den schwach bzw. mittelstark wachsenden Unterlagen M 9 und M 26 die vi
rus-getesteten Baume auch 1985 und 1986 wieder eine bessere Entwicklung als die nicht-ge
testeten und brachten ho here Ertrage (Ertrag pro Baum und Jahr 42,0 gegenuber 37 ,3 kg auf 
M 9 und 43 ,0 gegenuber 30, 7 kg auf M 26). Auch bei den Baumen auf der stark wachsenden 
Unterlage MM 106, die sich zunachst ziemlich einheitlich entwickelt hatten, traten jetzt bei 
der Ernte Unterschiede zugunsten der virusgetesteten Pflanzen auf (48,5 gegenuber 42,7 
kg). Durch Sortierung der Ernte nach Gr6Benklassen in den Jahren 1985 und 1986 konnte 
nachgewiesen werden, daB trotz des hoheren Ertrags der Anteil an groBen, marktfahigen 
Fruchten nicht zuruckgegangen war. Er war sogar bei den getesteten Veredlungen auf M 26 
und MM 106 gegenuber den nicht-getesteten Baumen noch gestiegen, was zusammen mit 
der allgemeinen Erhohung des Baumertrags im Schnitt der beiden J ahre pro Baum zu einem 
Mehrertrag an groBen Fruchten (> 70 mm) von 14,9 kg (M26) bzw, 10,2 kg (MM 106) fuhrte. 
Die Versuche unterstreichen die wirtschaftliche Bedeutung der Gummiholzkrankheit, die 
vor Durchfuhrung bei Virustestung in unseren Apfelanlagen latent allgemein verbreitet 
war. Die Eliminierung dieser Virose durch die Testung des Anbaumaterials ermoglicht jetzt 
dem Obstanbauer eine umweltschonende Erhohung der Produktivitat zur Verbesserung sei
ner Einkommenssituation ohne gleichzeitige Erhohung des Aufwandes an Dunger und 
Pflanzenschutzmitteln. (HT 024) 
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wenigen Blattern der Triebbasis (Friihjahr) oder an einigen Triebspitzen (Spiitsommer) 
werden von den Obstanbauern praktisch nicht beachtet. Es ist daher anzunehmen, daB die 
Triebsucht in Form dieses ,,verdeckten" Befalls in den jiingeren Apfelanlagen doch hiiufiger 
auftritt als bisher angenommen. Dies soll in den niichsten Jahren durch Untersuchungen in 
modernen Erwerbsanlagen gekliirt werden. 

In den Jahren 1981 bis 1984 wurden auf M 11 stehende Apfelbiiume der Sorten 'Golden De
licious' und 'Cox', die bei Versuchsbeginn im zweiten Standjahr waren, im Friihjahr oder im 
Spiitsommer durch Reiserpfropfung mit Triebsucht inokuliert. Im Jahr der Inokulation tra
ten bei keinem Baum Symptome auf. In den meisten Fallen betrug die Inkubationszeit 12 bis 
24 Monate, vereinzelt auch bis zu 40 Monate. Bei wenigen Biiumen traten. im Beobachtungs
zeitraum, der maximal funf Jahre betrug, iiberhaupt keine Symptome auf, obwohl die lnfek
tionsreiser angewachsen waren und die Erreger sich bei Versuchsende fluoreszenzmikros
kopisch nachweisen lieBen. Diese Art von Latenz des Triebsuchtbefalls ist bisher noch nicht 
beschrieben worden (HT 001) 

7. Untersuchungen iiber Schaden an Forstgeholzen - Studies on diseased forest trees (See-
miiller, E., Lederer, W. und Siller, W.)

Anatomische und ultrastrukturelle Untersuchungen an Tannen aus dem Schwarzwald ha
ben ergeben, daB es bei kranken Biiumen zu einer ungewohnlichen Stiirkeanreicherung in 
den Nadeln kommt. Diese ist auf die Bildung von iibergroBen Stiirkekornern in den Chloro
plasten zuriickzufuhren, die aus noch unbekannten Grunden nicht wieder abgebaut werden. 
Als weitere Schiiden konnten ausgedehnte Phloemnekrosen im SproB und in den Wurzeln 
nachgewiesen werden. Sowohl die Stiirkeanreicherung als auch die Phloemschiiden waren 
bei gesunden Biiumen nicht zu beobachten. Wiihrend eine Beteiligung von mykoplasmaiihn
lichen Organismen (MLO) an der Entstehung der Schiiden an Koniferen allem Anschein 
nach nicht in Frage kommt, wurden diese Organismen in kranken Erlen und Zitterpappeln 
festgestellt. In beiden Fallen fiihrt die Erkrankung zuniichst zu Kiimmerwuchs, rasch jedoch 
zum Absterben der Biiume. Beide Krankheiten sind im Raum Heidelberg weit verbreitet. 
Auch beim Weilldorn konnte eine MLO-Krankheit nachgewiesen werden. (HT 038) 

8. Untersuchungen zur Epidemiologie des Feuerbrandes unter Beriicksichtigung der Phy
siologie - Studies on the epidemiology of fireblight with special regard to its physiology
(Zeller, W. und Jost, Marion)

In vier Kernobstanlagen, die im Sommer 1985 in Siidhessen erstmals Feuerbrand-Befall ge
zeigt hatten, wurde 1986wiihrend der gesamten Vegetationsperiode die populationsdynami
sche Entwicklung des Erregers kontrolliert. Es wurden dazu Blattproben von vier Birnen
und fiinf Apfelsorten sowie von anfalligen Ziergeholzen (Cotoneaster, WeiBdorn) aus der 
angrenzenden N achbarschaft in wochentlichen Abstiinden gesammelt und die Bakterien mit 
Hilfe eines selektiven Mediums anhand von Verdiinnungsreihen zahlenmiiBig erfaBt (Moni
toring). Zur weiteren Bestimmung des Erregers erfolgte der Pathogenitiitstest an Birnen� 
scheiben oder der Agglutinationstest. Bei der Gegeniiberstellung der Ergebnisse des Moni
toring und der Witterungsdaten fur das von uns entwickelte Prognosesystem wurde deutlich, 
daB Schwankungen der epiphytischen Bakterienflora mit Veriinderungen in den klimati
schen Bedingungen korreliert waren. So brach z.B. die Population des Erregers bei sehr un
giinstigen Witterungsbedingungen (z.B. starker Trockenheit) fast vollstiindig zusammen, 
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erholte sich jedoch wieder bei einsetzenden Niederschlagen. Aufgrund dieser Befunde er
scheint es moglich, durch zusatzlichen Einbau der Monitoring-Oaten das bisherige Progno
sesystem fiir den Feuerbrand zu verbessern und damit das Befallsrisiko exakter vorherzusa
gen. 

Neben dem Erreger des Feuerbrandes wurde auch dessen bakterielle Begleitmikroflora un
tersucht. Besonderes Interesse galt dem Bakterium Erwinia herbicola, das in der Literatur 
allgemein als Antagonist des Erregers angesehen wird. Seine populationsdynamische Ent
wicklung verlief gr6Btenteils gegenlaufig zu der des Pathogens, so daB auch unter unseren 
Verhaltnissen von einem Konkurrenzverhalten von E. herbicola ausgegangen werden kann. 
(HT 044) 

9. Priifung von Kernobst- und Ziergeholzarten sowie Cotoneaster-Siimlingen auf Feuer
brandresistenz - Testing fireblight resistance in pome fruit, ornamentals and Cotonea
ster seedlings (Zeller, W. und Persiel, Friedegunde, Bundesforschungsanstalt fur garten
bauliche Pflanzenziichtung, Ahrensburg)

Die Resistenzpriifung an den hochwiichsigen, stark feuerbrandanfalligen Cotoneaster-Ar
ten wude mit der Testung von 20 Klonen, die von resistenten Nachkommenschaften der Ty
pen C. hybrid. pendula, C. salicifolius floccosus und C. watereri stammten, fortgesetzt. Nach 
Triebspitzeninfektion mit dem Erreger verhielten sich 11 Klone resistent, neun waren 
schwach anfallig. Insgesamt zeigten die Klone etwas hohere Befallsgrade als die Mutter
pflanzen in den Jahren 1984 bzw. 1982. (HT 047) 

10. Antagonistische Wirkung verschiedener Hyphomyceten auf Phytophthora cactorum -
Antagonistic effect of several hyphomycetes on Phytophthora cactomm (Lederer, W.
und Seemiiller, E.)

Phytophthora cactorum ist der Erreger der Rhizom- sowie einer Fruchtfaule der Erdbeere. 
Es gibt verschiedene Anhaltspunkte, daB die beiden Krankheiten nur auftreten, wenn wich
tige Antagonisten fehlen oder diese durch die Anwendung bestimmter Fungizide beein
trachtigt werden. Zur Klarung dieser Zusammenhange wurden 40 verschiedene Hyphomy
ceten-Isolate, bei denen es sich hauptsachlich um Trichoderma- und Gliocladium-Arten 
handelte, auf ihre antagonistische Wirkung gegen P. cactorum gepriift. Dabei zeigte sich, 
daB der Erreger im Agardiffusionstest von den meisten Isolaten stark gehemmt oder vollig 
inhibiert wurde. Bei der gemeinsamen Kultur von Erreger und Antagonisten wurde P. cac
torum von 25 Isolaten iiberwachsen und rasch abgetotet. Die Eignung bestimmter Isolate fiir 
eine biologische Bekampfung wird gepriift (Neues Projekt). 

11. Resistenzverhalten verschiedener Himbeersorten gegeniiber Rutenkrankheiten und
Rutensterben - Resistance of several raspberry cultivars to cane diseases and cane die
back (Seemiiller, E.)

1980 wurde ein Versuch mit 28 meist neueren auslandischen Himbeersorten angelegt. Diese 
sollten auf ihre Anfalligkeit fiir Rutenkrankheiten, die hauptsachlich durch Didymella ap
planata und Botrytis cinerea hervorgerufen werden, sowie fur das durch ein Zusammenwir
ken der Himbeerrutengallmiicke und des Pilzes Leptosphaeria coniothyrium verursachte 
Rutensterben gepriift werden. Wahrend der sechsjahrigen Versuchsdauer waren groBe Un
terschiede zwischen den einzelnen Sorten festzustellen. Fiir die Rutenkrankheiten erwiesen 
sich 'Glen Clova', 'Malling Orion', 'Zeva 2' und 'Sirius' als besonders anfallig, wahrend 
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'Chilcotin', 'Schonemann' und 'Puyallupe' wenig geschiidigt wurden und NY 632 und 'Bran
dywine' hoch resistenz waren. Von dem Rutensterben wurden hauptsiichlich 'Glen Clova', 
'Glen Moy', 'Veten', 'Chilcotin' und 'Skeena' in Mitleidenschaft gezogen. 'Willamette', 'M. 
Orion', 'Rode Radboud', 'Nootka', 'Puyallupe', 'Schonemann', NY 632 und 'Brandywine' 
wurden dagegen nur wenig oder gar nicht geschiidigt. Das Resistenzverhalten von Himbeer
sorten gegen die gepruften Krankheiten ist von besonderer Bedeutung, weil deren Bekiimp
fung auBerordentlich schwierig ist, nicht zuletzt aus toxikologischen Grunden, die den Ein
satz von Pflanzenschutzmitteln vor und wiihrend der Ernte nicht erlauben (HT 026) 

U. Untersuchungen zur Biologie des Apfelbaumglasfliiglers Synanthedon myopaeformis
als Grundlage fiir seine Bekiimpfung mit Hilfe der Verwirrungsmethode - Investiga
tions on the biology of apple clearwing moth Synanthedon myopaeformis as basis for its
control with the confusion technique (Stuber, Ruth und Dickier, E.)

Die Untersuchungen zur Bekiimpfung des Apfelbaumglasfluglers mittels der Verwirrungs
methode wurden 1986 in der beschriebenen sieben Hektar groBen Apfelanlage fortgefuhrt 
(vgl. Jahresbericht 1983, H 31). Nach zweijahriger Anwendung dieser biotechnischen Me
thode, die hochspezifisch und naturhaushaltschonend ist, wurden bei quantitativen Larven
praparationen in gerodeten Baumen der Verwirrparzelle 4,2, in der unbehandelten Kon
trollparzelle dagegen 23,3 Larven pro Baum gefunden. Diese Ergebnisse wurden durch 
gleichartige Untersuchungen nach dem dritten Behandlungsjahr 1986 bestatigt. Ebenso 
konnten Schadensbonitierungen, die im vierten Versuchsjahr eine durchschnittliche Reduk
tion der Zahl fraBaktiver Larven im Bereich der Veredlungsstelle von 63,3% ergaben, die 
Vorjahresergebnisse bestatigen. Die mittels Saftfallen nachgewiesenen Reduktionswerte 
beziiglich der Zahl gefangener Falter und der Zahl begatteter Weibchen lagen etwas unter 
den Vorj ahreswerten. Diese Ergebnisse stellen dennoch eine Bestiitigung der Verwirrungs
wirkung dar, weil sowohl eine ho here Anzahl Fallen, als auch ein langerer Einsatzzeitraum 
der Fallen Grundlagen dieser Erhebungen waren. Die im Vorjahr durchgefuhrten Untersu
chungen zum Orientierungsverhalten wurden 1986 ebenfalls weitergefuhrt. Diese Untersu
chungen ergaben unter anderem, daB sich die tagaktiven schwarzrotgefarbten Falter von 
Synanthedon myopaeformis zusatzlich zur chemischen Kommunikation im Nahbereich visu
ell orientieren. Die Einflusse des biotechnischen Verfahrens auf die Nutzlingsfauna wurden 
im Vergleich zu einer Behandlung mit chemischen Insektiziden untersucht. (HT 039) 

13. Untersuchungen iiber den Einflu6 von entomophagen Nematoden auf die Populationen
von Nutz- und Schadinsekten im Apfelanbau - Investigations on the influence of ento
mogenous nematodes on populations of beneficial and harmful insects in apple growing
systems (Weier, P. und Dickier, E., in Zusammenarbeit mit dem Institut fur biologische
Schiidlingsbekiimpfung der BBA, Darmstadt)

Laborversuche zeigten, daB verschiedene Neoaplectana- und Heterorhabditis-Arten bzw. 
Stiimme die Larven des Apfelbaumglasfliiglers Synanthedon myopaeformis parasitieren 
konnen. In Petrischalentests befiel Neoaplectana carpocapsae alle Larvenstadien auBer den 
Eiriiupchen sowie die Puppen des Glasfluglers und vermehrte sich in ihnen. In Freilandver
suchen wurden stark befallene Apfelbaumstiimme mit Neoaplectana carpocapsae (DD-136), 
N. bibionis (Galle, Niederlande) und Heterorhabditis bacteriophora (HW-79) behandelt.
Die infektiosen Dauerlarven wurden mit einer Ruckenspritze ausgebracht. Die Behandlung
mit H. bacteriophora fuhrte zu einer maximalen Parasitierungsrate von 8,4% der Raupen.
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Eine Parasitierungsrate von 40,9% erreichte N. carpocapsae in einem Ansatz, bei dem die 
Baumstamme nach der Behandlung mit Plastikfolie ummantelt wurden und 33,3% im An
satz ohne diesen Verdunstungsschutz. Das beste Ergebnis wurde mit 60,2% parasitierter 
Rau pen nach der Applikation von N. bibionis festgestellt. Der Anteil der parasitierten Pup
pen lag nach allen Nematodenbehandlungen unter 10%. (HT 040) 

Institut fiir Pflanzenschutz im Weinbau in Bernkastel-Kues 

Als Grundlage fiir einen integrierten Pflanzenschutz mit Blickrichtung auf eine die Umwelt 
und den Naturhaushalt schonende Produktion hygienisch einwandfreier, qualitativ hoch
wertiger Trauben und Weine wurden die vieljahrigen meteorologischen, phanologischen, 
epidemiologischen und symptomatologischen Beobachtungen sowie folgende Arbeiten 
fortgefiihrt: Entwicklung der Reben sowie der Weinbergsflora und -fauna unter besonderer 
Beriicksichtigung der Krankheitserreger, Schadlinge und Niitzlinge; Schadigungen der Re
ben durch Wettereinfliisse, Immissionen, Kulturfehler und Agrochemikalien; das Auftreten 
von Krankheiten durch Versauerung und Verdichtung der Boden, durch Ernahrungsstorun
gen, Viren, Mykoplasmen und rickettsienahnliche Organismen, Bakterien und Pilze; Scha
digungen durch Schnecken, Milben, Insekten und Wirbeltiere; Uberpriifung und Bewer
tung der Anbaumethoden des ,,okologischen Weinbaues" unter besonderer Beriicksichti
gung der Rebenernahrung und des Schutzes der Reben gegen Krankheitserreger und Schad
linge; Neu aufgenommen wurden Untersuchungen zur Aufnahme von Caesium aus dem Bo
den und seine Anreicherung in Rebe, Most und Wein; Uberpriifung des Gesundheitszustan
des amtlich ,, zertifizierten" Pflanzgutes unter besonderer Beriicksichtigung der Nepoviro
sen mittels eines Massentests (in Zusammenarbeit mit Pflanzgutproduzenten); Taxonomie, 
Pathogenitat und Bekampfung der an Rebholz und Wurzeln vorkommenden Pilze; Versu
che zur Einsparung und Wirkungserhohung von Fungiziden; optimale Terminierung des 
Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln; Untersuchungen zur Verbreitung der Raubmilbe 
Typhlodromus pyri; Laboruntersuchungen zur Bedeutung von Trichogramma-Arten als Ei
parasiten der Taubenwickler; amtliche Priifung von Fungiziden, Insektiziden, Akariziden 
und Herbiziden. 

1. Einflu8 von Algenprodukten auf das Wachstum und die Nahrstoffaufnahme von Reben
- Influence of algae products on growth and nutrient uptake of grapevines (Mohr, H.D.)

Aus Braunalgen gewonnene Pflanzenstarkungsmittel (z.B. Alginure; Bio-Algeen) sollen 
nach Angaben der Hersteller das Wurzelwachstum von Mais, Baumschulkulturen und ande
ren Pflanzen fordern. Es handelt sich entweder um Suspensionen, in welche die Wurzeln vor 
dem Einpflanzen getaucht werden, oder um Granulate, die der Pflanzerde bzw. dem Boden 
zugemischt werden. Uber den EinfluB der genannten Produkte auf das Wachstum von Re
ben lagen bisher keine Erfahrungen vor. GefaBversuche mit Suspensionen unterschiedlicher 
Konzentration (10-200 g ,,Wurzel-Dip" je Liter Wasser; vom Anwender empfohlene Kon
zentration: 140 g/1) zeigten, daB das Wurzel- und SproBwachstum von Jungreben mit stei
gender Konzentration der Suspension abnahm. In einem Hydrokultur-Versuch forderte ein 
Zusatz von 54 g ,,Wurzel-Dip" zu 20 Liter Nahrlosung zwar signifikant das Wurzelwachstum 
(2,5 g Wurzeltrockenmasse je Rebe gegeniiber 1,8 g in der Kontrolle), die Blattmasse nahm 
jedoch von 11,3 auf7,3 g ab. Zusatze von 1-10 g Granulat je 2 kg lufttrockenem Kalkboden 
forderten bei Gaben von 1-2 g z.T. Trieblange und Blattmasse, nicht jedoch die Wurzel
masse. Ab 5 g waren zunehmend negative Auswirkungen auf Wurzel- und SproBwachstum 
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festzustellen. Nach Vermengung von 1-20 g Granulat mit 600 g Torf-Boden-Gemisch (Trok
kengewicht) war das Wurzel- und SproBwachstum der Reben in der 10 g-Stufe leicht, in der 
20 g-Stufe deutlich reduziert. AuBerdem traten in der hochsten Stufe starke Blattdeforma
tionen auf, die, wie erste Blattanalysen zeigten, offenbar durch eine verstiirkte Boraufnah
me bedingt waren. Die Anwendung von Algenpriiparaten mit dem Ziel, das Wurzelwach
stum von Jungreben in der Rebschule oder im Weinberg zu fordern, kann aufgrund der bis
herigen Untersuchungsergebnisse nicht empfohlen werden. (HR 040) 

2. Untersuchungen zur Hydrokultur von Reben - Investigations on the hydroponics of gra•
pevines (Mohr, H. D.)

Die substratfreie Hydrokultur bietet im Versuchswesen fiir eine Reihe von Fragestellungen 
(z.B. physiologische Storungen; Wirkung von Pflanzenstarkungsmitteln oder Schadstoffen 
auf das Wurzel- und SproBwachstum) ideale Voraussetzungen. Die Kultur der Rebe in 
Niihrlosung bereitet allerdings erhebliche Schwierigkeiten, an deren Beseitigung weiterge
arbeitet wurde. Es zeigte sich, daB die Art der Beliiftung (Einleitung von Druckluft oder 
Umwiilzen von Niihrlosung) von untergeordneter Bedeutung ist. Das Volumen der wo
chentlich zu erneuernden Nahrlosung sollte nicht geringer als 3-4 Liter je Rebe sein. Unter 
diesen Bedingungen Jebten Rebwurzeln ea. 5 Wochen, bevor sie allmiihlich abstarben und 
durch einen Schub neuer Adventivwurzeln ersetzt wurden, so daB das Wurzelsystem als 
Ganzes funktionsfahig blieb. Auf 3 cm Lange zuriickgeschnittene Wurzelballen von in Torf
Boden-Gemisch aus Stecklingen angezogenen Reben zeigten in Niihrlosung ein besseres 
Wachstum (intensive Wurzelneubildung) als unbeschnittene. Einjahrige Topfreben batten 
ein freudigeres Wurzelwachstum als zweijiihrige. Aus Pflanzenerde ausgewaschene Wur
zeln farbten sich beim Einsetzen in frische Niihrlosung grau. Der dadurch signalisierte 
Schock lieB sich vermeiden, wenn der pH-Wert der Nahrlosung vorher von 4,5 auf6 angeho
ben wurde. Spater wurde die Niihrlosung durch tiigliche Zugabe von Schwefelsiiure im pH
Bereich < 5 ,5 gehalten. Reben lie Ben sich sowohl bei pH 4,5 - 5,5 als auch bei pH 6 - 7 kul
tivieren. Im niedrigen pH-Bereich waren die Wurzeln griiulich, im hoheren gelblichbraun 
gefarbt. Die Rebbliitter waren im hoheren pH-Bereich der Niihrlosung deutlich starker 
chlorotisch als im niedrigen. Normalerweise ist daher die schwach saure Niihrlosung vorzu
ziehen. Die Versuche zur Optimierung der Rebenkultur in Niihrlosung werden fortgesetzt. 
(HR 042) 

3. Untersuchungen iiber das Auftreten von Adventivwurzeln an absterbenden Reben im
Gewiichshaus - Investigations about the occurence of adventitous roots from dying graf·
ted grapes in the greenhouse (Stellmach, G. und Berres, Ruth-Elisabeth)

Adventivwurzeln am Edelreis spielen eine groBe Rolle im Zusammenhang mit dem plotzli
chen Absterben von Vitis vinifera cv. 'Kerner' in pfalzischen Rebanlagen und in Weinbergen 
an Mose! und Nahe. Betroffene Reben fallen zudem dadurch auf, daB das Edelreis an der 
Veredlungsstelle stark verdickt ist. Trockenes Wetter - besonders bei starkem Traubenbe
hang - fiihrt im Laufe des Sommers, wenn der Bedarf der Reben an Wasser un Niihrstoffen 
am gr6Bten ist, zum plotzlichen Zusammenbruch der Rebstocke. Das deutet auf eine Ver
stopfung der Leitbahnen im Bereich der Pfropfstelle hin. In einer friiheren Untersuchung 
iiber die begrenzte Infektionsanfalligkeit dieser Sorte gegeniiber dem Arabismosaik-Virus 
( vgl. J ahresbericht 1985, H 35) waren im Hinblick auf die Ausbreitung des Virus Feststellun
gen gemacht worden, die ebenfalls eine Verstopfung im Bereich der Pfropfstelle vermuten 
!assen, zumal auch hier Tagwurzeln am Edelreis aufgetreten sind. Die verstopften Leitgefa-
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Be wirken als Barrieren fur den Transport von Wasser, Nahrstoffen und Assimilaten, was 
zum Verkiimmern der Unterlagenwurzeln und zum plotzlichen Absterben der Pfropf reben 
(auch unter Gewachshausbedingungen) fiihren kann. Das geschieht besonders dann, wenn 
eine Belastung der Unterlage <lurch eine Virusinfektion (Arabismosaik-Virus, Reben-fanle
af-Virus, Tomatenschwarzringflecken-Virus und/oder eine viroseahnliche Erkrankung, wie 
die Blattrollkrankheit der Rebe) vorliegt. Diese, an Gewiichshausreben gewonnenen Be
funde liefern einen Beitrag zum Verstandnis der eingangs genannten ,,Kerner-Krankheit". 
(HR031) 

4. Sind mit Nepoviren infizierte Pfropfreben immer Quellen der Virus-Kontamination von

Rebschulen? - Are nepovirus infected grafted vines always the sources of a virus-conta
mination in mmeries? (Stellmach, G. und Berres, Ruth-Elisabeth)

Wenn mit Nepoviren verseuchte Pfropfreben in die Rebschule gepflanzt und nach Ablauf ei
ner Vegetationsperiode ausgeschult werden, verbleiben u. U. infizierte Wurzelreste im Bo
den, die bei Anwesenheit von Virusvektoren (Nematoden) zu Infektionsquellen fur die fol
gende Rebenkultur werden konnen. Kommen auch Pfropfreben, auf deren urspriinglich ge
sunde Unterlagen mit Nepoviren infizierte, aber weitgehend tolerante Edelreiser gepfropft 
worden waren, fur die Viruskontamination von Rebschulen in Betracht? Die Ergebnisse 
umfangreicher Virustests mittels ELISA an den Wurzeln sechs Monate alter Pfropfreben 
zeigen, daB dies tatsachlich der Fall ist: Gesunde Unterlagen, gepfropft mit Edelreisern, die 
mit dem Reben-fanleaf-Virus, dem Arabismosaik-Virus oder dem Himbeerringflecken-Vi
rus verseucht waren, konnen nach der normalen Verweildauer in der Rebschule (sechs Mo
nate einschlieB!ich der Vorkultur) zu einem hohen Prozentsatz mit den genannten Viren in
fiziert sein. Diese Befunde beweisen die unerwartet hohe Geschwindigkeit, mit welcher eine 
Viruskontamination von Rebschulen moglich ist. (HR031) 

5. Untersuchungen iiber die Mineralstoffaufnahme vimskranker Reben im Hinblick auf ei
ne verminderte Diingungsintensitat - Investigations on the uptake of mineral nutrients
by virusinfected grapevines with respect to a reduced intensity of fertilization (Stellmach,
G. und Berres, Ruth-Elisabeth)

Arbeitshypothese war die Annahme, daB die Fahigkeit von Pfropfreben, Nahrstoffe aus 
dem Boden aufzunehmen und sie mit maximaler Effizienz zu metabolisieren, durch Virus
krankheiten (Virosen) und viroseahnliche Krankheiten beeintrachtigt wird. Ein derartiges 
Leistungsdefizit veranlaBt den Winzer, <lurch hohere Nahrstoffgaben ein seinen Erwartun
gen entsprechendes Ertragsniveau zu erzwingen. Meist gelingt es auch, die Leistungsschwa
che von Reben auf diese Weise zu iiberwinden, allerdings <lurch erheblich hohere Aufwen
dungen an Diingemitteln, welche die Wirtschaftlichkeit der Rebenkultur vermindern sowie 
die Umwelt belasten. Ziel der Untersuchungen ist es, festzustellen, welche Unterlagensor
ten ein hohes Nahrstoff-Aneignungsvermogen beinhalten, auch wenn sie mit einer Virose 
oder virosahnlichen Krankheit infiziert sind. Erste Ergebnisse zeigen, daB z. B. Reben der 
Unterlagensorte SO 4 im Falle einer Infektion mit dem Arabismosaik-Virus eine signifikant 
geringere Stoffproduktion aufweisen als gesunde Reben. Dariiberhinaus sind die Gehalte 
kranker Reben an Makro- und Mikronahrstoffen gegeniiber gesunden qualitativ und quan
titativ deutlich verandert. In schweizerischen Versuchen mit der Dauerbegriinung von 
Weinbergen in Verbindung mit der Reduzierung des Diingemittelaufwandes hat die gleiche 
Sorte mit schweren Ertragsdepressionen reagiert. Da bekannt ist, daB die Populationen vi
rusiibertragender Nematoden unter Dauerbegriinung sehr hoch sein konnen und aus nahe-
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liegenden Grunden nicht zu reduzieren sind, ist unter solchen Bedingungen ein hoher Infek
tionsdruck, z. B. mit dem Arabismosaik-Virus, denkbar. Danach diirfte die Unterlagensor
te SO 4 kaum in der Lage sein, weinbauliche Verhaltnisse der genannten Art ( die in Zukunft 
zunehmende Bedeutung gewinnen diirften) schadlos zu iiberstehen. Deshalb sollen die Un
tersuchungen mit der angegebenen Zielsetzung auf das gesamte Spektrum der heimischen 
Unterlagensorten ausgedehnt werden. (HR 008) 

6. Uber die Wirksamkeit ,,Biologischer Pflanzenstarkungsmittel" (BP) gegen Peronospo
ra, Oidium und Botrytis. - On the efficacy of biological plant nursing materials against
downy and powdery mildews and Botrytis (Holz, B.)

Die Versuche zur Uberprufung der Rezeptur des okologischen Weinbaues wurden in der 
gleichen Riesling- und Miiller-Thurgau-Anlage wie in den Vorj ahren fortgesetzt. Die biolo
gischen Praparate Bio-S 0,4% + Algifert 0,08% sind beim Riesling und Muller-Thurgau je 
achtmal, die herkommlichen Praparate sechsmal, beim Muller-Thurgau siebenmal ange
wandt worden. 

Beim Riesling war in der unbehandelten Bezugsparzelle und in der Bio-S-Parzelle ein ahn
lich hoher Peronospora-Befall vorhanden. Die Befallsstarke war bei beiden Varian ten aller
dings gering. Bei hohem lnfektionsdruck durch Oidium wurde nach vorbeugender Anwen
dung von Bio-S + Algifert nur ein schwacher Befall registriert. Wie in fruheren Versuchs
jahren war bei mittelstarkem Infektionsdruck der Botrytis-Befall in der okologisch bewirt
schafteten und in der nur mit Netzschwefel behandelten Parzelle am hochsten, in der her
kommlich mit einem organischen gegen Botrytiswirksamen Fungizid erwartunsgemaB am 
geringsten. Der Versuch an Milller-Thurgau-Reben fohrte zu entsprechenden Ergebnissen 
beziiglich der Wirksamkeit gegen Peronospora und Oidium. Der geringe Botrytis-Befall war 
h6chstwahrscheinlich nicht auf eine Wirksamkeit der Pflanzenstarkungsmittel zuriickzufuh
ren, sondern durch die bessere Durchliiftung bedingt, da infolge von Riickgangserscheinun
gen nach mangelnder Holzreife und Peronosphora-Befall die Laubentwicklung gegeniiber 
den anderen Varian ten schlechter war. Die Versuche zeigen, daB die Pflanzenstarkungsmit
tel unter Praxisbedingungen noch nicht die gewunschte Abhartung der Rebe gegen Krank
heiten erkennen !assen. (HR 037) 

7. Untersuchungen iiber Absterbeerscheinungen an Reben in Ertragsanlagen - Investiga-
tions about decline of grapevines in vineyard plantations for yield (Holz, B.)

Bei einem an der Mittelmosel mit Riesling auf SO 4 bestockten, im dritten Jahr stehenden 
Ertragsweinberg wurden Ruckgangserscheim.ingen (Laubaufhellungen, Absterbeerschei
nungen) festgestellt. Bereits 17,s'% der Reben sind im zweiten oder dritten Standjahr ersetzt 
worden. Bei 8,5% der Reben wurden an der Unterlage mitunter bis fast ins Zentrum rei0 

chende Einziehungen, meist in Ein- bis Zweizahl festgestellt. Ahnliche Symptome treten am 
Edelreis der Sorte Kerner im deutschen Weinbau auf. In vorliegendem Fall wurden dagegen 
am Edelreis nur bei einigen wenigen Reben schwach ausgebildete Symptome bemerkt. Ne
ben dem erstmaligen Nachweis von Symptomen bei 'Muller-Thurgau' durch Gartel (vgl. 
Jahresbericht 1984, H 34), die der Holzrunzeligkeit ahnelten, wobei dort die Unterlage 'Ber
landieri' x 'Riparia 5 BB' verwendet wurde, ist hier eine weitere Pfropfkombination mit 
Symptomen behaftet, ohne daB die Sorte Kerner verwendet wurde. (HR 031) 
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8. Untersuchungen zum Auftreten insektizidresistenter Raubmilben im Weilllbaugebiet

Mosel-Saar-Ruwer - Investigatittns on predaceous mites, resistant to insecticides, in the
viticultural area Mosel-Saar-Ruwer (Englert, W. D. und Maixner, M.)

Die Raubmilbe Typhlodromus pyri ist von erheblieher Bedeutung fur die biologisehe Be
kiimpfung der Obstbaumspinnmilbe Panonychus ulmi im Weinbau. Kenntnisse iiber das 
Auftreten insektizidresistenter Raubmilben erleiehtern das Aufstellen raubmilbensehonen
der Spritzplane. 

Aus drei Weinbergen wurden Raubmilben von Rebholz oder Rebbliittern abgesammelt und 
im Labor bei 25 °C und 80% r.F. geziiehtet. Mehlmilben waren als Nahrung fur Typhlodro
mus pyri ungeeignet. Haselpollen wurde von T. pyri aufgenommen, die Weibehen legten je
doch keine Eier ab. Kiefernpollen werden zwar ebenfalls von den Raubmilben aufgenom
men, sie fuhren jedoeh zu nicht ausreiehender Eiablage. Die besten Zuehtergebnisse wur
den mit Ginster- und Lupinenpollen bei einer Eiablage von ea. 1,5 bzw. 1,2 Eier/Weibehen/ 
Tag erzielt. Die Zueht wird derzeit mit Topinamburpollen, der erheblieh leiehter zu gewin
nen ist und mit ea. 0,9 Eier/Weibehen/Tag noeh eine ausreiehende Eiablage ermi:iglieht, auf
reeht erhalten. 

In einer selbstentwiekelten Spriihkammer wurden Glasplatten mit den handelsiibliehen 
Priifmitteln bespriiht. Auf diese wurden drei bis vier Tage alte Nymphen iiberfiihrt. Als 
Nahrung wurde nieht behandelter Topinamburpollen angeboten. Die Mortalitat der Ver
suchstiere wurde nach sieben Tagen ermittelt (Tab. 1), nach weiteren sieben Tagen wurde 
die Fertilitat der iiberlebenden Tiere bestimmt. Der Stamm ,,1" aus einer Parzelle mit regel
maBiger Anwendung von Phosphorsiiureestern zeigt deutlich geringere Mortalitiitswerte als 
die beiden Stamme ,,2" und ,,3", die aus seit mehreren Jahren unbehandelten Parzellen 
stammen. Dennoeh zeigen auch diese beiden Stamme nur noch eine geringe Sensibilitiit ge
geniiber Parathion. Fenbutatin-oxid, ein raubmilbenschonendes Akarizid, zeigt auch im La
borversuch nur eine geringe Toxizitat gegeniiber allen drei Stammen. 

Tabelle 1: Mortalitat (%) von drei Stiimmen von T. pyri nach Behandlung mit verschiede
nen Pflanzenbehandlungsmitteln 

Stamm: 1 2 3 
Konz.(%) M(%) M(%) M(%) 

Fenbutatin-oxid 0.050 3.78 8.75 11.58 
Parathion 0.015 2.48 3.33 13.10 
Azinphos-methyl + 
Demeton-S-methylsulfon 0.200 40.54 100.00 100.00 
Acephat 0.100 57.71 100.00 100.00 
Trichlorfon 0.150 82.35 100.00 100.00 
Fenvalerat 0.020 100.00 100.00 100.00 

Die hohe Mortalitiit bei Anwendung des synthetischen Pyrethroids Fenvalerat ist ein weite
rer Hinweis auf die aus Freilandversuchen bekannte hohe Sensibilitiit der Raubmilben ge
geniiber dieser Stoffgruppe. 

Die Untersuchungen sind ein Beitrag fur einen integrierten Rebschutz und werden in den 
kommenden Jahren fortgesetzt. (HR 046) 
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lnstitut fiir Pftanzenschutz im Forst in Braunschweig 

Im Berichtsjahr wurde die wissenschaftliche Tiitigkeit des Institutes weitgehend durch my
kologische Untersuchungen iiber die sogenannten neuartigen Waldschiiden gepriigt. Es darf 
jedoch nicht iibersehen werden, daB daneben imrner noch die herk6rnmlichen, klassischen 
Waldkrankheiten bei einer Gesamtbewertung der Waldschadenssituation eine Rolle spie
len. Als weitere wissenschaftliche Tiitigkeiten konnen die Beratung der Pflanzenschutz
dienststellen und Forstlichen Versuchsanstalten sowie die Teilnahme an nationalen und in
ternationalen Fachausschiissen genannt werden. Fortgesetzt wurde schlieBlich die Berater
tiitigkeit im Forschungsbeirat ,,Waldschiiden/Luftverunreinigungen", die mit der Herausga-
be des 2. Berichtes abgeschlossen werden konnte. 

1. Untersuchungen iiber die Pilzftora bnmissionsbelasteter Waiobestande - Studies on the
fungal flora ofstressed forest stands (Butin, H. und Speer, E. 0.)

In Fortsetzung des BMFT-Forschungsprogramms wurde im Berichtsjahr die Pilzflora der 
Kiefernnadel und der Blatter verschiedener Laubbaumarten (Ahorn, Buche, Eiche, Linde, 
Platane) ermittelt und Beziehungen zu den gegebenen Standortverhiiltnissen aufgestellt. 
Fiir die Isolierung und Bestimmung der Pilzarten waren umfangreiche Laborarbeiten erfor
derlich. Ebenfalls fortgesetzt wurde die Erfassung einiger im Boden hiiufig vorkommender 
Pilzarten sowie der Myzelnachweis in Wurzeln mit Hilfe besonderer Fiirbe- und Nachweis
verfahren. (HF 017) 

2. Untersuchungen iiber die Pathogenese des Roteichenkrebses - Studies on the pathoge-
nesis of the red oak bark disease (Butin, H. und Kehr, R.)

Die an der Roteiche begonnenen Untersuchungen iiber den durch Pezicula cinnamomea 

verursachten Rindenkrebs wurden fortgesetzt. Schwerpunkte im Berichtsjahr waren Infek
tionsversuche und rindenanatomische Studien. Ein weiteres Vorkommen gleichermaBen er
krankter Roteichen konnte siidlich der Pyrenaen anlaBlich einer Studienreise nach Spanien 
festgestellt und untersucht werden. M6glicherweise !assen sich durch einen Standortver
gleich Schliisse auf die Bedeutung von Immissionen fur eine erh6hte Krankheitsanfalligkeit 
ziehen (HF 015) 

3. Friihzeitige Diagnose des Ahorn-Blattbriiimeerregers - Early diagnosis of leaf necrosis
on maple (Butin, H. und Wulf, A.)

Bei der an Bergahorn epidemisch auftretenden Blattbraune war eine sichere Erregerdiagno
se bisher erst im darauffolgenden Friihjahr - beim Erscheinen der Hauptfruchtforrn von 
Pleuroceras pseudoplatani (Pass.) Monod - moglich. Nach Auffinden einer bereits im Som
mer auftretenden Mikrokonidienform ist jetzt eine friihzeitige Diagnose des Erregers mog
lich. Bei der genannten Konidienform handelt es sich um eine bislang noch unbeschriebene 
Asteroma-Art. (HF 016) 
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4. Untersuchungen iiber das Vorkommen verschiedener Hallimascharten und -klone in Bu
chenbestanden - Occurence of different species and clones of Armillaria in Beech stands
(Siepmann, R.)

110 diploide Isolierungen aus Rhizomorphen lieBen sich als Armillaria bulbosa einordnen 
(vgl. Jahresbericht 1985, H 39). Die bisher angewandte Methode der Auswertung der Paa
rungen zwischen den diploiden Armillaria-Isolierungen und den haploiden Testern wurde 
verbessert. (HF 014) 

5. Bestimmung von Heterobasidion annosum-Intersterilitats-Gruppen durch Paarungen -
Identification of Heterobasidion annosum isolates by matings (Siepmann, R.)

Die Isolierungen aus Kiefem und Douglasien (mit Stammfauien) gehoren der Intersteriii
tatsgruppe P an, die Isolierungen aus stammfaulen Fichten z. T. der Gruppe P, z. T. der 
Gruppe S (vgl. Jahresbericht 1985, H 39). Innerhalb der Isolierungen aus den einzelnen Be
standen wird jetzt die Klonzugehorigkeit ermittelt. (HF 008) 

6. Untersuchungen zur Wirkungsdauer verschiedener synthetischer Pyrethroide gegen
Borkenkafer - Tests on the efficacy of several synthetic pyrethroids against bark beetles
(Wulf, A.)

We gen der zunehmenden Bedeutung der synthetischen Pyrethroide bei der Borkenkaferbe
kampfung wurden Mittel unter Laborbedingungen im Vergleich zu Lindan getestet. Der 
Ansatz von Kupferstechern (Pityogenes chalcographus) ans der Laborzucht an verschiede
nen gealterte Spitzbelage zeigte bei allen in 0,5 prozentiger Konzentration aufgebrachten 
Mitteln die von der Praxis geforderte dreimonatige Wirkungsdauer. 

7. Untersuchungen iiber mogliche Nebenwirkungen von Forstschutzmitteln aufBodenpilze
- Research on possible side effects of pesticides in forests on soil fungi (Wulf, A., in Zu
sammenarbeit mit Lundehn, J.-R. und Siebers, J., Fachgruppe fiir chemische Mittelprii
fung der BBA, Braunschweig)

Die durchgefiihrten Versuche hinsichtlich der Entwicklung eines Priifmodels zur Ermittlung 
des Riickstandsverhaltens von Forstschutzmitteln bei Waldpilzen bieten die Moglichkeit, 
gleichzeitig auch Auswirkungen der Mittel auf das Pilzwachstum zu iiberpriifen. Erste Ver
suche mit Shell-U Forst Spritzpulver (Wirkstoffe: Atrazin und Cyanazin) zeigten in Champi
gnon-Kulturen bis zur lOOfachen praxisiiblichen Aufwandmenge keine Korrelation zwi
schen Mittelauftrag und Erntemenge. Dies gilt sowohl fiir die beiden iiberpriiften Moglich
keiten der Mitteleinbringung in die Kultur ( auf das Kultursubstrat oder spater auf die Deck
erde) als auch fiir die beiden angewendeten Kulturmethoden (praxisiibliche Kultur bei ei
nem Pilzziichter in 2 m2 groBen Kulturkisten oder Laborkultur in Kisten von 1/s m2 Gr6Be). 
Die Versuche werden fortgefiihrt. (HF 018) 

8. Erhebung iiber Art und Menge der in der Forstwirtschaft ausgebrachten Pflanzenschutz-
mittel - Survey of usage of pesticides in forests (Wulf, A.)

Im Rahmen des vom BMFT geforderten Forschungsschwerpunkts ,,Bodenbelastung und 
Wasserhaushalt" wird eine Erhebung zum Pflanzenschutzmitteleinsatz fur die Forstwirt
schaftsjahre 1985 und 1986 durchgefiihrt. Ziel des Vorhabens it eine Totalerfassung aller 
von den Forstamtern bewirtschafteten bzw. betreuten Flachen im Bundesgebiet, um somit 
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einen Gesamtiiberblick iiber den derzeitigen Mittelverbrauch im Forst zu erhalten. Weiter 
soll aufgezeigt werden, wie sich die Palette der im Forst eingesetzten Pflanzenschutzmittel 
nach Art und Menge seit der ersten Erhebung 1976/77 verschoben hat und wie sich die Situa
tion der Bodenbelastung durch Pflanzenschutzmittel im Forst heute darstellt. 

Institut fiir Unkrautforschung in Braunschweig 

1. Infektion des Wei8en Gansefu6es (Cbenopodium album) mit Ascochyta caulina - Bio
logical control of weeds: Infection of Chenopodium album by Ascochyta caulina (Eggers,
Th. und Thun, Kerstin)

Der Pilz Ascochyta caulina, der Ga.nsefuB(Chenopodium)- und Melde(Atriplex)-Arten be
fallt, gehort zu den Fungi imperfecti. Die Krankheitssymptome (Chlorosen, Blatt- und Sten
gelnekrosen) treten hauptsachlich gegen Ende der Vegetationsperiode auf. 

Bei Keimversuchen mit den Konidien (2,5 x 105 mI-1) auf Wasser-Agar konnte eine Abhan
gigkeit der Keimung vom pH-Wert nicht beobachtet werden. Die Lagerung der Konidien bis 
zu drei Monaten bei 5 °C sowie die Zugabe von Tween 80 (0,1 und 0,05%) als Netzmittel 
beim Auftragen der Suspension auf Blatter hatten ebenfalls keinen Einflu8 auf die Keimra
te. Das Temperaturoptimum der Sporenkeimung lag bei 25 °C, wobei auf Chenopodium
Bliittern nach 6 h 91 % der Konidien gekeimt waren. 

Die Chenopodium-Pflanzen waren zum Zeitpunkt der Inokulation etwa acht Tage alt 
(Keimblattstadium; 1. und 2. Laubblatt gerade sichtbar). Die Inokulation erfolgte im Dun
keln bei einer Temperatur von 25 °C. Nach einer Inkubationszeit bei 100% rF wurden die 
Pflanzen im Gewachshaus (16 h Tag, 8 h Nacht) bei 20±3°C am Tag und 15±3°C in der 
Nacht gehalten. Nach drei Wochen wurde das Frischgewicht der Pflanzen bestimmt. 

Es wurden Versuche in Abhangigkeit von der Inkubationszeit und von der Konidienkonzen
tration der Suspension durchgefiihrt. Bei einer Inkubationszeit von 16 h, 24 h und 40 h konn� 
te eine Reduktion des Frischgewichts auf 25, 7 und 3 ,2 % beobachtet werden; bei 40 h waren 
zu Versuchsende allePflanzen abgetotet. Die Konidienkonzentration betrug 1,5 x 106 ml-1. 
Die Erhohung der Konidienkonzentration auf 2,0, 3,0 und 4,5 x 106 ml·I bei 16 h Inkuba
tionszeit ergab eine weitere, fast gleich hohe Reduktion des Frischgewichts auf 2,7, 2,3 bzw. 
2,1 % . Diese Reduktion entsprach etwa der nach einer 24stiindigen Inkubation mit 1,5 x 106 
ml-1 Konidien.

Zur Verkiirzung der Inkubationsdauer wurden Versuche mit einer Konidienkonzentration 
von 3,0 x 106ml-1 bei 10 h, 12 h und 14 h angeschlossen, an deren Ende die Pflanzen 44,0, 15,9 
bzw. 9,6% Frischgewicht aufgewiesen, woraus deutlich wird, daB fur eine erhebliche Infek
tion eine Inkubationsdauer von mehr als 12 h erforderlich ist. (HU 024) 

2. Morphologische und physiologische Variabilitat bei Herkiinften von Kletten-Labkraut
(Galium aparine) - Morphological and physiological variation within Galium aparine

(Niemann, P.)

Kletten-Labkraut (Galium aparine) gehort bundesweit zu den bedeutendsten Ackerun
krautarten. Mechanische und chemische BekampfungsmaBnahmen wirken oft unzurei-· 
chend. 
In einer dreijahrigen Versuchsserie mit U 46 KV-Fluid (Mecoprop) in Wintergetreide wur
den unabhangig von Standort, Aufwandmenge (3 bzw. 41/ha) und Anwendungstermin ( zwi-
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schen 1. 4. und 15. 5.) hohe Wirkungsgrade (>90%) erreicht. In ergii.nzenden Modellversu
chen wurden auch keine Anhaltspunkte fiir ein Vorkommen von herbizidresistenten Bioty
pen an ausgewii.hlten Standorten gefunden. In der Praxis gelegentlich auftretende unzurei
chende Wirkungsgrade k6nnen daher nur auf ein Zusammentreffen von mehreren ungiinsti
gen Faktoren zuriickgefiihrt werden, was im Einzelfall zu klii.ren ist. 

Die bei den Resistenzpriifungen als Kontrollen eingesetzten Herkiinfte von Waldrii.ndern in 
Niedersachsen und Schleswig-Holstein wiesen gegeniiber den Herkiinften von Feldern teils 
unterschiedlich ausgeprii.gte morphologische Merkmale auf. Herausragendes Differenzie
rungsmerkmal war die Keimblattform, die bei den Waldherkiinften ein engeres Lii.nge:Brei
te-Verhaltnis hatte. Diese und weitere Merkmalsauspragungen waren erblich. Gegeniiber 
Herbiziden (Ethofumesat und Mecoprop) reagierten Feld-und Waldherkiinfte gleich. Auch 
auf eine Stickstoffdiingung sprachen beide Herkunftsgruppen im GefaB und im Freiiand in 
gleicher Weise positiv an. Es gibt daher aufgrund der Untersuchungen bisher keine schhissi
ge Erklii.rung dafiir, daB die Waldrandtypen nicht auf unmittelbar angrenzenden Feldern ge
funden wurden. (HU 026) 

3. Mikrobielle Aktivitiit im Boden unter dem Einflu8 von Kulturpflanze und Unkraut -
Soil microbial activity as influenced by crop plants and weeds (Maas, G. und Radanacha
less, T.)

Der EinfluB von Sommergerste, Vogelmiere (Stellaria media) und Acker-Hellerkraut 
(Thlaspi arvense) auf die Dehydrogenaseaktivitii.t (DHA) ist unterschiedlich. Dieses unter
schiedliche Verhalten wurde von der Wachstumsgeschwindigkeit, der Lange der Wachs
tumsperiode, der artabhangigen Verii.nderung des Boden-pH-Wertes, dem Wurzelbild und 
vor allem der Wurzelmasse verursacht. 

U nter Sommergerste wurde gegeniiber der Variante ohne Pflanzen immer eine erh6hte De
hydrogenaseaktivitii.t gefunden. Verglichen mit den mit Vogelmiere und Acker-Hellerkraut 
verunkrauteten Varianten war die Aktivitii.t unter Sommergerste zu alien Terminen, in alien 
Bodentiefen und bei al}en Stickstoffstufen am h6chsten. Generell nahm die mikrobielle Ak
tivitii.t in alien Varianten im Laufe der Zeit unterschiedlich stark zu und erreichte in den Va
rianten mit Pflanzen meist den maximalen Wert am Ende der Wachstumsperiode. 

Ein Befall der Gerste mit Mehltau (Erysiphe graminis) wirkte sich mittelbar iiber eine Be
eintrii.chtigung des Pflanzenwachstums und dadurch der Wurzelmasse negativ auf die Dehy
drogenaseaktivitii.t aus. Eine Herbizidbehandlung (Mecoprop) zeigte im Boden ohne Pflan
zen einen leichten Hemmeffekt auf die Dehydrogenaseaktivitii.t und den Stickstoffhaushalt; 
in der Variante Sommergerste mit Unkrii.utern wirkte sie sich bei einer niedrigen Stickstoff
gabe in der Bodenschicht von 0-5 cm, deutlicher als in 5-10 cm, indirekt iiber die Minera
lisation der absterbenden Unkrii.uter positiv durch eine Steigerung der Dehydrogenaseakti
vitat aus. (HU 037) 

4. Einflu8 einmaliger und gesplitterter Herbizidgaben auf mikrobielle Aktivitiiten im Bo
den unter Laborbedingungen - Influence of herbicide dosages applied at one time or
splitted into successive parts on microbial activities in soil under laboratory conditions
(Malkomes, H.-P.)

Unter Laborbedingungen wurde das Herbizid ,,Aretit fliissig" (Dinoseb-acetat) mit einer 
einfachen Dosierung ( = praxisiibliche flachenbezogene Dosierung, bezogen auf die obere 5-
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cm-Bodenschicht) sowie dem lOfachen hiervon eingesetzt. Das Praparat wurde zu drei Bo
den (sandigerLehm, lehmiger Sand, stark humoser lehmiger Sand) mit oder ohne Luzeme
mehlzusatz entweder einmalig mit der gesamten Dosierung zu Versuchsbeginn oder aufge
teilt auf zwei bzw. vier Gaben innerhalb von zwei Monaten appliziert. Der Biomasseindika
tor Kurzzeitatmung (Messung fiir 6 Stunden nach Glucosezufuhr) sowie die Dehydrogena
seaktivitat wurden im humusarmen lehmigen Sandboden starker dosisabhangig gehemmt
als in den beiden anderen Boden, wobei der Luzememehlzusatz z. T. abschwachend wirkte.
Der Stickstoff-Umsatz (Ammonifikation + Nitrifikation) wurde - teilweise mit Ausnahme
der ersten Wochen - mit zunehmender Dosierung in alien Boden stimuliert, was aber nicht
der Stickstofffreisetzung aus dem Herbizidmolekul zuzurechnen war. Bei der Langzeitat
mung (Kohlenstoff-Umsatz) war teilweise eine ahnliche Tendenz erkennbar. Alle diese Er
gebnisse deuten auf Herbizideingriffe in die mikrobielle Biomasse bin. Die auf mehrere Ter
mine aufgesplitteten Herbizidgaben verursachten dann, wenn die gesamte Dosierung appli
ziert war, weitgehend ahnliche Wirkungen auf die mikrobielle Aktivitat wie bei einmaliger
Anwendung. Auffallig war die relativ starke Wirkung der 5fachen Dosis ( = erste Halfte der
gesplitteten lOfachen Dosis) auf die Kurzzeitatmung und die Dehydrogenaseaktivitat, die
teilweise nahe an die der lOfachen Dosis heranreichte. (HU 019/031/039)

5. Einflu6 unterschiedlicher landwirtschaftlicher Nutzungsformen auf Bodenmikroorganis
men und ihre Aktivitiit - Influence of different agricultural cropping systems on soil mi
croorganisms and their activities (Frank, Th. und Malkomes, H.-P.)

Seit dem Friihjahr 1986 wurden im Rahmen des an der TU Braunschweig angesiedelten 
DFG-Sonderforschungsbereichs 179 (Wasser- und Stoffdynamik in Agrar-Okosystemen) 
erste bodenbiologische Untersuchungen durchgefiihrt. Die beiden hierfiir ausgesuchten 
Wassereinzugsgebiete unterscheiden sich hinsichtlich der Boden und der geographischen 
Strukturierung. AuBerdem differieren die beiden Standorte in ihrer Jandwirtschaftlichen 
Bewirtschaftung (Ackerbaukulturen, Bodenbearbeitung, Diingung, Pflanzenschutzmittel
anwendung). 

Ziel der langjahrigen Versuche ist die Ermittlung des mikrobiellen Anteils an wichtigen 
Stoffumsetzungen sowie andererseits des Einflusses von Standort, Bewirtschaftung usw. auf 
mikrobielle Leistungen. Die vegetationsbegleitend aus den oberen Bodenschichten ent
nommenen Proben zeigten bei dem Biomasseindikator Kurzzeitatmung (Messung bis 12 h 
nach Glucosezusatz), dem allgemeinen Stoffwechselindikator Dehydrogenaseaktivitat so
wie den einzelnen Nahrstoffkreislaufen zuzuordnenden Enzymaktivitaten ( alkalische Phos
phatase, Arylsulfatase, Glucosidase, Fluoresceindiacetat-Hydrolyse) unterschiedlich stark 
ausgepragte Einfliisse von Boden, Kulturpflanzen, Diingung, Klima und Pflanzenschutz
mitteln. Dern Boden und der Vegetationsentwicklung kommt hierbei offensichtlich beson
dere Bedeutung zu. (HU 042) 

6. Mikrobielle Aktivitiit in mit Miillsickerwasser belasteten Porengrundwasserleitern - Mi
crobial activity in artificial aquifers polluted by landfill leachate (Diekmann, Susanne und
Malkomes, H.-P.)

In einem Teilbereich des DFG-Schwerpunktprogramms ,,Schadstoffe im Grundwasser" be
fassen sich Arbeitsgruppen verschiedener Fachdisziplinen mit dem ,,Langzeitverhalten von 
Umweltchemikalien und Mikroorganismen in Abfalldeponien auf dem Weg zum und im 
Grundwasser". An zentralen Versuchseinrichtungen des LeichtweiB-Institutes (TU Braun-
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schweig) werden Untersuchungen zur Auswirkung von Miillsickerwasser auf die Mikroorga
nismen und zum EinfluB von Mikroorganismen auf hydraulische und chemische Prozesse im 
Grundwasserbereich durchgefuhrt. Je zwei kiinstliche Porengrundwasserleiter werden mit 
verdiinntem Miillsicherwasser aus einer aerob und einer anaerob betriebenen Deponie be
schickt, wobei gezielt Chemikalien, z. B. Pflanzenschutzmittel, zudotiert werden konnen. 

Als Indikatoren fur die allgemeine Stoffwechselaktivitat bzw. mikrobielle Biomasse wurden 
die Aktivitat des Elektronentransportsystems (ETS) und der Gehalt an Adenosintripho
sphat (ATP) in Wasser- und Feststoffproben bestimmt, nachdem zunachst die Methodik an 
diesen Bereich adaptiert wurde. Die hochsten Werte wurden auf den ersten Metern hinter 
dem Einlauf des Miillsickerwassers gemessen. Aber auch nach iiber 80 m FlieBstrecke waren 
die Aktivitaten noch deutlich meBbar bzw. erneut angestiegen. Die mikrobielle Stoffwech
selaktivitat lag in den anaeroben Grundwasserleiiern allgemein etwas h6her a1s in den aero
ben, was durch den vermutlich h6heren Anteil an leicht abbaubaren Substanzen im Sicker
\vasser zu erklaren ware. (HU 041) 

7. Priifung eines Prognosemodells zur Vorhersage der Riickstandssituation von Propyza
mid im Boden und dessen Auswirkungen auf mogliche Folgekulturen - Application of
a prediction model for the assessment of the residue behaviour of propyzamide in soil and
of effects on potential succeeding crops (Pestemer, W., in Zusammenarbeit mit Nolting,
H.-G. und Siebers, J., Fachgruppe fur chemische Mittelpriifung der BBA, Braun
schweig)

Die in der Praxis auftretende Riickstandssituation nach Anwendung von Kerb 50W (Propyz
amid) wurde durch Einarbeiten verschiedener Dosierungen (100-1600 g Propyzamid/ha) in 
den Boden simuliert, und verschiedene Nachbaukulturen gesat (Spinat, Mohre, Erbse, 
Bohne) bzw. gepflanzt (Kopfsalat). 

Die Prognose der Persistenz unter Freilandbedingungen erfolgte mit Hilfe eines Computer
Simulations-Modells und ergab eine berechnete Halbwertszeit von 24 Tagen gegeniiber ei
ner ermittelten Zeit von 21 Tagen fur eine 50%ige Konzentrationsabnahme im Boden. Der 
potentiell pflanzenverfugbare Anteil des jeweiligen Gesamtriickstandes wurde aus dem 
Verteilungskoeffizienten (Kct-Wert) berechnet und betrug im verwendeten Boden 46%. Aus 
der simulierten Abbaukurve lassen sich fur jeden beliebigen Zeitraum nach Applikation des 
Herbizids die maximal verfugbaren Wirkstoffanteile ablesen, aus denen die Auswirkungen 
auf bestimmte Nachbaukulturen abgeleitet werden konnen. Die spezifische Empfindlich
keit der verschiedenen Nachbaukulturen wurde in Hydroponik mit pflanzenverfugbaren 
Propyzamidkonzentrationen ermittelt, welche die im Freiland auftretenden Werte abdeck
ten. Die Dosis-Wirkungs-Beziehungen wurden mit Hilfe eines weiteren Computermodells 
errechnet. 

Aus der Kombination beider Modelle lassen sich, aufbauend auf dem in Hydroponik ermit
telten ,,no-observable-effect-level" (NOEL) und der simulierten Abbaukurve, Inaktivie
rungszeiten fur Propyzamid ableiten. Diese lagen zwischen O (Salat) und > 11 (Spinat) Wo
chen. Zusatzlich wurden die Riickstandsgehalte in den Pflanzen aus den Freiland- und Hy
droponikversuchen analysiert, um zu priifen, ob im Rahmen des Zulassungsverfahrens der
artige Modelluntersuchungen unter reproduzierbaren Bedingungen eine Vereinfachung des 
Priifverfahrens ermoglichen konnen. (HU 011) 
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8. Modelluntersuchungen zur Bestimmung der Riickstandssituation von Herbiziden (lso
proturon und Methabenzthiazuron) im Boden - Vergleich Freiland-/Gefii8versuch -
Model experiments for estimating the residue situation of herbicides (isoproturon and
methabenzthiazuron) in soil - Comparison of field and pot experiments (Pestemer, W.
und Havers, Monika in Zusammenarbeit mit Nolting, H.-G. und Lundehn, J.-R., Fach
gruppe fiir chemische Mittelpriifung der BBA, Baunschweig)

Im Rahmen der Fortschreibung der Richtlinie Merkblatt 36 ,,Unterlagen zum Riickstands
verhalten eines Pflanzenschutzmittels im Rahmen des Zulassungsverfahrens" sollen Tests 
entwickelt we:iden, mit denen unter reproduzierbaren Bedingungen das Riickstandsverhal
ten von Pflanzenschutzmitteln im Boden gepriift werden kann. 

Dazu wurden ausgewiihlte Herbizide (Tolkan florfribunil) im Freiland und im Vergleich da
zu in KulturgefaBen in einer Vorauflaufapplikation im Friihjahr 1986 angewendet. 

Es zeigte sich, daB die Herbizidkonzentration im Boden in den KulturgefaBen aufgrund der 
gleichmiiBigen Feuchtigkeit (60% der WKmax) schneller als im Freiland abnahm. Dies gilt 
insbesondere fiir Methabenzthiazuron (Tribunil), dem persistenteren von beiden Wirkstof
fen. Die Zeit fiir eine Abnahme der Ausgangskonzentration in der untersuchten Schicht von 
0-10 cm betrug in den KulturgefaBen 46, im Freiland 126 Tage. Bei dem geringer persisten
ten Wirkstoff Isoproturon (Tolkan flo) waren die Unterschiede im Abbauverhalten dagegen
gering: t50%(GefaB): 18 Tage, t50%(Feld): 22 Tage. Die Versuche sollen fortgesetzt werden
mit dem Ziel, das derzeitige Priifverfahren bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln in
bestimmten Fallen mit Hilfe von Prognosemodellen in Stufenplanen zu verbessern und zu
vereinfachen (z. B. Verringerung umfangreicher Freilandversuche an verschiedenen Stand
orten). (HU 011)

9. Abbauverbalten ,,frischer" und ,,gealterter" Methabenzthiazuron-Riickstande im Bo
den - Degradation of freshly added and aged Methabenzthiazuron residues in soil (Bun
te, Dorothea und Pestemer, W.)

In Laborversuchen wurde das Abbauverhalten ,,gealterter" und ,, frischer" Riickstande des 
Herbizids Tribunil (Methabenzthiazuron) untersucht. 

Der Boden mit ,,gealterten" Riickstiinden wurde von einem Standort mit langjiihriger Win
terroggenmonokultur und jiihrlicher Tribunilapplikation (11x) vor der erneuten Behand
lung entnommen. Fur den Versuch mit frisch zugesetztem Tribunil diente unbehandelter 
Boden vom Feldrain. 

Die lnkubation der Bodenproben mit ,,gealtertem" Tribunil erfolgte bei verschiedenen 
Temperatur- und Feuchtestufen, der Boden mit frisch zugesetztem Herbizid wurde nur in ei
ner Variante angesetzt. Es wurden jeweils die Gesamt- und die wasserextrahierbaren Riick
stiinde analysiert. 

Der Abbau von Methabenzthiazuron verlief nach eine Reaktion 1. Ordnung und zeigte 
deutliche Abhiingigkeit von den Inkubationsbedingungen (Temperatur, Feuchte) mit Halb
wertszeiten zwischen 47 Tagen (30 °C/60% WKmax) und 210 Tagen 20 °C/20% WKmax). 

Der Anteil an wasserextrahierbarem Methabenzthiazuron des Gesamtriickstands nahm bei 
frisch zugesetztem Herbizid kontinuierlich ab (von 11 % am 1. Tag auf7% am 80. Tag). Der 
pflanzenverfiigbare Anteil bei ,,gealterten" Riickstanden lag iiber den gesamten Versuchs
zeitraum bei 5%. 
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Bei gleichen Inkubationsbedingungen (20 °C/60% WKmax
) und gleicher Ausgangskonzen

tration waren bei ,,frischen" Riickstanden nach 127 Tagen 50% des Wirkstoffes nicht mehr 
nachweisbar, bei ,, gealterten" Riickstanden betrug die Halbwertszeit 63 Tage. Als Ursache 
for den beschleunigten Abbau ,,gealterter" Riickstande wird eine Anpassung der Mikroor
ganismen an das Herbizid vermutet. (HU 011) 

10. Potentielle Grundwasserkontamination mit Pflanzenschutzmitteln in Abhangigkeit von

Boden- und Wirkstoffeigenschaften - Potential groundwater contamination with pesti
cides depending on characteristics of soils and active ingredients (Pestemer, W., Nord
meyer, H. und Bieleit, Gundula)

Pflanzenschutzmittel (PSM) gelangen zu einem GroBteil auch bei sachgerechter und bestim
mungsgemaBer Anwendung auf und in den Boden. In Abhangigkeit von ihren chemisch
physikalischen Eigenschaften, den Bodeneigenschaften sowie den Witterungseinfliisse kon
nen sie im Spurenbereich prinzipiell auch in tiefere Schichten des Bodenprofils bis hin zum 
Grundwasserbereich eingewaschen werden. Zur Charakterisierung verschiedener Horizon
te eines Podsols wurden Adsorptions-/Desorptions- und Perkolationsversuche mit ausge
wahlten PSM durchgefohrt. Dadurch ist es moglich, Riickschliisse auf das raumlich-zeitliche 
Ausbreitungsverhalten der PSM, die Filter- und Puffereigenschaften des Bodens und des 
Untergrundes zu erhalten. Wesentliches Ziel der Versuche ist es, unterschiedliche Grund
wasserleitermaterialien (Segeberger Forst und Braunschweig) im Hinblick auf ihr Retardie
rungsvermogen zu beurteilen. Die Untersuchungen wurden bisher mit drei PSM-Wirkstof
fen (Atrazin, Simazin, Lindan) durchgefohrt, die aufgrund ihrer unterschiedlichen che
misch-physikalischen Eigenschaften ausgewahlt wurden. Es sollen noch weitere zugelassene 
Wirkstoffe, die potentiell grundwassergefahrdend sind, in die Untersuchungen einbezogen 
werden. 

Die Versuche werden in einer speziellen Perkolationsapparatur mit einer eingestellten 
FlieBgeschwindigkeit von 0 ,35 ml/min durchgefohrt. Die ersten Experimente ergaben for 
die PSM im Vergleich zu einem sorptionsinerten Tracer (KCI) ein etwa doppelt so hohes 
Riickhaltevermogen for das Braunschweiger Grundwasserleitermaterial. Der Retardie
rungsfaktor liegt for die drei PSM im Mittel bei 2,3. Damit ist die Bewegung der PSM in die
sem Grundwasserleitermaterial gegeniiber der Wasserbewegung verzogert. Somit wiirde 
sich eine Verunreinigung des Grundwassers mit den gewahlten PSM langsamer ausbreiten 
als die durch den Tracer bestimmte Wasserfront. (HU 032) 

11. Ermittlung des No-observable-effect-levels (NOEL) fiir Herbizide und Umweltchemi
kalien durch Anpassung von logistischen Kurven an Wachstumsdaten hoherer Pflanzen
- Estimation of the no-observable-effect-level (NOEL) by fitting logistic curves to
growth data of higher plants (Gunther, Petra und Pestemer, W., in Zusammenarbeit mit
Dipl.-Math. W. Wosniok, Fachbereich Mathematik der Universitat Bremen)

Die Uberpriifung von Stoffen auf ihre 6kotoxikologische Relevanz kann nach dem Gesetz 
zum Schutz vor gefahrlichen Staffen (ChemG) auch auf die Wirkung auf hohere Pflanzen 
ausgedehnt werden. In diesem Zusammenhang ist die EC50, die iiblicherweise in toxikologi
schen Untersuchungen als Vergleichsgr6Be bestimmt wird (50% des Wachstums der Kon
trolle werden erreicht), nur von untergeordneter Bedeutung. Adaquater ist hier die Ermitt
lung von Stoffkonzentrationen, die keine oder eine noch tolerierbare Veranderung (z. B. 
10% zur Kontrolle) bewirken. 
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Die Wirkung der Stoffe auf die Keimung und das Wachstum wird in Biotests mit geeigneten 
Testpflanzen untersucht. An diese Wachstumsdaten werden logistische Dosis-Wirkungs
Kurven (mit steigender Konzentration S-formig abfallend) angepaBt, die durch vier Para
meter gekennzeichnet sind: ein oberes (Kontrolle) und ein unteres Niveau (Tod der Pflan
zen), die Neigung des linearen Teilstiicks zwischen beiden und dessen Lage auf der x-Achse. 
Aus diesen Kurven konnen alle benotigten effektiven Konzentrationen (EC,,) sowie der 
nicht wirksame Bereich entnommen werden. 

Die statistische Festlegung eines NOEL ist problematisch, da sich dieser Wert in Anhiingig
keit von der Zahl der Wiederholungen, der Variabilitiit der Testpflanzen und der Testme
thode stark veriindert. Durch Steigerung der Wiederholungen liiBt er sich nahezu beliebig 
verkleinern. Es erscheint daher sinnvoller, Schwellenkonzentrationen zu ermitteln, deren 
Wirkungen noch tolerierbar sind oder die natiirliche Variation nicht iiberschreiten. (HU 
034) 

Institut fiir Viruskrankheiten der Pflanzen in Braunschweig 

Fiir das Bundessortenamt wurden 115 Kartoffelzuchtstiimme und Vergleichssorten im Rah
men der Wertpriifung auf Resistenz gegen Blattroll-, Y-, A-, M- und S-Virus und 25 Proben 
von Zuchtstiimmen aufFreiheit von M- und S-Virus untersucht. Bei der Zuchtaufbauiiber
wachung wurden 190 Herkiinfte von Kartoffeloberstufen auf Virusbesatz gepriift. Fiir das 
Bundessortenamt wurden weiter folgende Resistenzpriifungen durchgefiihrt: 3 Tomaten
neuziichtungen gegen Tomatenmosaikvirus, 10 Salatneuziichtungen gegen Gurken- und Sa
latmosaikvirus, 20 Gurkenneuziichtungen gegen Gurkenmosaikvirus, 41 Sorten von Feld
und Gemiiseerbsen gegen Bohnengelbmosaikvirus und Scharfes Adernmosaikvirus der 
Erbse. In Zusammenarbeit mit Pflanzenschutziimtern und anderen Institutionen wurden 67 
Erbsen-, 81 Gemiise-, 211 Gersten-, 15 Weizen- und 190 Weidelgraserproben auf Virusbe
fall, 280 Proben auf Scharkavirus- und Ringfleckenvirenbefall, sowie 71 Orchideen-, 1363 
Zuckerriiben-, 13 Champignon- und 129 Zierpflanzenproben aus verschiedenen Gattungen 
auf Virus untersucht. Erneut wurden interessierte Wissenschaftler in die Technik der An
wendung des ELISA und der Immunelektronenmikroskopie eingewiesen. 

Mit dem Asian Vegetable Research and Development Centre (AVRDC), Shanhua, Tai
wan, wurde die Zusammenarbeit fortgesetzt. Durch wissenschaftliche Beratung und Unter
stiitzung von Pflanzenschutzprojekten der Gesellschaft fiir Technische Zusammenarbeit 
(GTZ) und des International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRI
SAT), Hyderabad, Indien, wurden gemeinsame Arbeiten iiber Virosen an tropischen Kul
turen weitergefiihrt. 

Die Nutzung der Verfahren zur Identifizierung von Viren mit Hilfe komplementiirer ONS 
wurde ausgebaut, insbesondere wurden Zuckerriiben- und Obstviren, sowie in einem inter
nationalen Projekt, ErdnuBviren bearbeitet. Im Rahmen der RNS-Untersuchungen wurden 
auch Methoden zur Isolierung von Doppelstrang-RNS fiir diagnostische Zwecke eingesetzt. 
In Fortfiihrung gentechnologischer Programme wurden virale Genome mit Escherichia co/i

Plasmiden verklont und zur Analyse vorbereitet. Diese Untersuchungen wurden groBenteils 
durch Mitter Dritter fiir Personal und Ausriistung finanziert. Die Viroid-Tests wurden fort
gesetzt und standardisiert. 
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1. Untersuchungen iiber die Genomzusammensetzung des Rizomaniavirus (BNYVV) in
natiirlich infizierten Zuckerriibenwurzeln und in Blattern verschiedener Ptlanzenarten
mit Hilfe verklonter cDNAs - Studies on the genome patterns of the rizomania virus
(BNYVV) in naturally infected sugarbeet roots and in leaves of several plant species by
means of cloned cDNAs (Koenig, Renate, in Zusammenarbeit mit Burgermeister, W.,
Biochemie der BBA, Braunschweig)

Lokallasionsisolate des BNYVV zeigen auf Blattern von Chenopodium quinoa groBe Unter
schiede in der Anzahl, Gr6Be und Konzentration der ,,kleinen" RNA-spezies, die bei haufi
ger mechanischer Ubertragung oft ganz verlorengehen. In Extrakten von riatiirlich infizier
ten Zuckerriiben - aus geographisch weit auseinanderliegenden Gebieten wurden dagegen 
konstante RNA-Muster in ,,Northernblot"-Hybridierungstests mit verklonten BNYVV
cDNAs festgestellt. Die kleinen BNYVV-RNAs sind offenbar fur die Vermehrung des Vi
rus in Blattern nicht notig, moglicherweise aber fur seine Ubertragung durch Polymyxa be
tae oder seine Vermehrung in Riibenwurzeln. (HV 058, HV 059) 

2. Bekiimpfung der Scharka-Krankheit: Versuche zur Priimunitatserzeugung durch Uber
tragung defekter Virusgenome - Protection from Scharka disease: Attempts to produce
premunity by introduction of a defective virus genome into plants (Casper, R. , MaiB, E.
und Breyel, E.)

Die Ribonukleinsaure des Scharkavirus (PPV) wurde in Escherichia coli kloniert. Mit ein
zelnen radioaktiv markierten Klonen konnten die Virus-RN As eines blattlausiibertragbaren 
(PPV-AT) und eines nur mechanisch iibertragbaren Scharkaisolates (PPV-NAT) zunachst 
in RNA-Praparationen aus infizierten Nicotiana clevelandii-Pflanzen im ,,Northern Blot" 
identifiziert werden. Mit isolierter RNA gesunder Pflanzen trat keine Hybridisierung auf. 
Auch in Gesamtnukleinsaure-Praparationen aus PPV-infizierter N. clevelandii und in PreB
saften von Zwetschenblattern (Prunus domestica) wurde im ,,Dot Blot" die Virusnuklein
saure mit dem Klon pPPV-NAT 309 nachgewiesen. Durch Restriktionsanalyse und Hybridi
sierungen wurde mit ausgewahlten Klonen der in den Versuchen erstellten Genbank eine 
Kartierung des Virusgenomes des Isolates PPV-NAT vorgenommen. Damit wurde die 
Grundlage zur Gewinnung definierter Genomabschnitte fur die weiteren Untersuchungen 
geschaffen. (HV 012) 

3. Klonierung der Nukleinsiiuren zweier Luteoviren: Kartoffelblattrollvirus (PLRV) und
beet western yellows virus (BWYV) - Cloning of potato leafroll virus and beet western
yellows virus genomes (Casper, R., Prill, B., Breyel, E. und Chansilpa, N.)

Luteoviren verursachen bei einer Vielzahl von wirtschaftlich bedeutenden Kulturpflanzen 
erhebliche Schaden. Die Vertreter dieser Virusgruppe besitzen einzelstrangige Ribonu
kleinsauren (ssRNA) von ea. 5,5 Kb Lange. Ausgehend von PLRV- bzw. BWYV-ssRNA 
wurden nach der ,,random-priming"-Methode doppelstrangige, komplementare Desoxyri
bonukleinsauren (cDNAs) synthetisiert. Nach einer Modifizierung der cDNAs durch An
hangen von homopolymeren dC-Schwanzen erfolgte die Klonierung im Plasmid-Vektor 
pBR 322. Mittels Koloniefilterhybridisierungen gegen radioaktiv markierte ssRNAs wur
den je Luteovirus ea. 2000 Klone, die das gesamte Virusgenom in Form von cDNA-Teilstiik
ken statistisch reprasentieren, untersucht. Bei mehreren ausgewahlten Klonen wurde die 
Komplementaritat der cDNAs zu den jeweiligen Virus-RN As durch Hybridisierungen ge
gen PLRV- bzw. BWYV-ssRNA, sowie gegen Gesamt-RNA-Extrakte aus virus-infizierten 
im Gegensatz zu virus-freien Wirtspflanzen bestatigt. 
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Die Entwicklung eines Hybridisierungs-Systems zur Untersuchung der Verwandschaftsver
haltnisse zwischen einzelnen Luteoviren bzw. Luteovirus-Isolaten scheint aussichtsreich, 
zumal bereits ein PLRV-cDNA-Klon gefunden wurde, der nicht nur mit PLRV-, sondern 
auch gegen BWVY-ssRNA hybridisiert. Zur Zeit wird an der Kartierung der beiden Luteo
virusgenome gearbeitet; ea. 65-70% des PLRV- und des BWYV-Genoms wurden kartiert. 
AuBerdem wurden Antiseren gegen verschiedene Isolate des BWYV und PLRV hergestellt, 
um die Verbreitung dieser Viren in unseren Kulturpflanzen und Ackerunkrautern auch mit
tels serologischer Methoden zu untersuchen. (HV 067) 

4. Untersuchung viruskranker Erdbeerpflanzen - Studies in strawberry virus detection
(Casper, R., Jelkinann, W. und Breyel, E., in Zusammenarbeit mit HeitefuB, R., Inst.
f. Pflanzenpathologie und Pflanzenschutz, Universitat, Gottingen)

In der Bundesrepublik Deutschland vorkommende Erdbeervirosen von wirtschaftlichem 
Interesse haben Erdbeeren als einzige Wirtspflanze und konnen nur durch Pfropfung auf In
dikatorpflanzen nachgewiesen werden. Die Herstellung von Antiseren ist nicht moglich, da 
aufgrund storender Inhaltsstoffe bisher diese Viren aus Erdbeeren nicht isoliert werden 
konnten. Unter Anwendung von Nukleinsauretechniken wurden neue Nachweisverfahren 
mit dem Arabis mosaic virus (AMV) erprobt. Dieses Virus richtet auch an Erdbeeren wirt
schaftliche Schaden an, kann aber aus anderen Wirtspflanzen isoliert werden und bietet da
mit geeignete Voraussetzungen fur die Entwicklung von cDNA-Hybridisierungstechniken 
zum Testen von Erdbeeren. 

Mit isolierter AMV-RNA wurden komplementare DNAs (cDNAs) hergestellt und in das 
Escherichia coli-Plasmid pBR 322 eingebaut. In 120 Klonen konnten AMV-cDNA-Klone 
von 500-3200 Basenpaaren nachgewiesen werden. Der Nachweis des AMV konnte in Hy
bridisierungen mit radioaktiv markierten Klonen im ,,Dot Blot"-Verfahren mit isolierter 
Gesamt-RNA und PflanzenpreBsaften aus Gurken und Petunien gefuhrt werden. Diese 
Nachweismethoden gelangen an Erdbeergewebe bisher nur mit isolierter Gesamt-RNA. An 
der Entwicklung eines Hybridisierungstestes aus ErdbeerpreBsaften wird gearbeitet. (HV 
005) 

5. Weiterentwicklung von Nachweisverfabren fiir Quarantane-Kartoffelviren zur Anwen
dung in der Routinetestung - Development of methods to detect Non-European potato
viruses for the use in routine tests (Weidemann, H. L. und Schroder, M.)

Fur die Quarantane-Kartoffelviren Andean potato latent virus ( APL V), potato virus T 
(PVT), tobacco ringspot virus-Calico strain (TRSV-Ca), sowie fur das potato spindle tuber 
viroid (PSTV) fehlen bislang Nachweismethoden, die fur -Oberprufungen in GroBserien ge
eignet sind. Ziel der Untersuchungen ist es deshalb, die Viren mit Hilfe des im Prinzip ratio
nellen und sensitiven ELISA in importiertem Kartoffelmaterial nachzuweisen. Die ver
schiedenen APL V-Stamme konnen inzwischen mit Hilfe eines optimierten Mischserums si
cher erfaBt werden. Bei den ubrigen Viren steht z. Zt. die Herstellung geeeigneter Antiseren 
im Vordergrund. Fur das PSTV wurde die Extraktion, sowie die Nachweismethodik (Re
turn-Elektrophorese) fur eine Anwendung in groBen Serien vereinfacht. (HV 057) 
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6. Vergleich zweier Kartoffelvirus S (PVS)-Isolate aus Mitteleuropa und Siidamerika -
Comparison of two potato virus S (PVS) isolates originated in Central Europe and South
America (H. L. Weidemann)

Vor einigen Jahren wurden im deutschen Kartoffelsortiment Kartoffelvirus S (PVS)-Isolate 
gefunden, die aufgrund ihrer Wirtspflanzenreaktionen dem in den europiiischen Quarantii
nelisten verzeichneten siidamerikanischen Andenstamm des PVS zugeordnet werden ki:inn
ten. Da sich beide Herkiinfte bisher mit serologischer Methode nicht unterscheiden lieBen, 
wurde die Peptidzusammensetzung beider Virusherkiinfte nach Spaltung des Hullproteins 
mit verschiedenen Proteasen verglichen. Unter einer Versuchsbedingung (Spaltung mit Sta
phylococcus aureus, V8-Protease, 2,5 µ,g/ml, 15 min) zeigt der Andenstamm in Polyacryla
mid�Porositiitsgradienten-Gelen (SDS-Poro PAGE), eine Peptidbande mit einem MG von 
etwa 6500, die bei den hiesigen Isolaten nicht erscheint. Dies weist daraufhin, daB beide Vi
rusherkiinfte nicht identisch sind. Obertragungsversuche ergaben, daB der Andenstamm er
folgreicher mit Blattliiusen (Myzus persicae) iibertragen wird als die hiesigen Herkiinfte. 
(HV 065) 

7. Dot-ELISA, eine zuverlassige und schnelle Nachweismethode fiir Kartoffelviren -
Dot-ELISA, a reliable and rapid method for detection of potato viruses (H. L. Weide
mann)

In Fortfuhrung der Versuche zum Nachweis von Kartoffelviren auf Nitrocellulosemembra
nen (vgl. Jahresbericht 1985, H 51), wurde der Test fur eine praxisnahe Anwendung weiter
entwickelt. Das als Dot-ELISA bezeichnete Verfahren wird nun auf Nitrocellulosemembra
nen durchgefuhrt, die mit virusspezifischen y-Globulinen beschichtet sind. Beim Nachweis 
des Virus-Konjugatkomplexes entsteht mit Hilfe des bereits im Vorjahr verwendeten Sub
stratgemisches ein rotgefarbtes, wasserunli:isliches Reaktionsprodukt. Die Empfindlichkeit 
des Tests wurde in Verdiinnungsreihen gepriift. Viruspriiparate der Kartoffelviren A, Y, M, 
S und X (potato viruses A; PVA, Y, PVY, M; PVM, S, PVS, X; PYX), die auf gleiche Ex
tinktion (Eii;i

cm = 0,40-0,49) eingestellt waren, lieBen sich noch in Verdiinnungen von 
1:64 bis 1:128 nachweisen. Bei PflanzenpreBsiiften lag die Nachweisgrenze bei den Verdiin
nungsstufen 1:32 (Kartoffelblattrollvirus, potato leaf roll virus, PLRV), 1:128 (PVS), 1:256 
(PVA, PVY, PVM) und 1:1024 (PYX). Um Kartoffelproben auf Virusgehalt zu testen, ge
ni.igt es meistens, den Saft von der Schnittstelle an Blatt, Stengel oder Knolle auf die Mem
bran zu iibertragen. Nur beim PLRV-Nachweis· muB der Saft noch mit einer Pflanzenpresse 
extrahiert werden. Die beschichteten Membranen !assen sich mindestens vier Wochen im 
Ki.ihlschrank aufbewahren, ohne daB dabei ein Empfindlichkeitsverlust eintritt. Bei Ver
wendung dieser bereits beschichteten Membranen ist es mi:iglich, den Virusnachweis inner
halb von zwei Stunden durchzufuhren. (HV 066) 

8. Festuca leaf streak virus: Versuche zur Reinigung und zur Charakterisierung der Protein
untereinheiten der Partikeln. - Festuca leaf streak virus: experiments on its purification

and investigations to characterize the protein subunits (H.-L. Paul)

Festuca leaf streak virus ist ein Pflanzen-Rhabdovirus und besitzt eine Hi.ille. Wie die mei
sten dieser Viren ist es Jabil und sehr problematisch bei der Reinigung. Es wurden daher 
schonende Techniken zti seiner Darstellung eingesetzt (Celitfiltration, AusschluBchromato
graphie, Zuckergradienten- bzw. Zuckerschichtenzentrifugationen). Priifungen der Priipa
rate mit Hilfe des Elektronenmikroskopes ergaben, da.B nur bei Verwendung optimal er-
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krankten Blattmaterials brauchbare Ergebnisse zu erzielen sind und daB auch dann die Prii
parate noch Wirtspflanzenbestandteile enthalten. Dennoch konnten Antiseren hergestellt 
werden, die fiir Immunoblots und ELISA brauchbar sind. Viruspriiparate wurden insge
samt, wie auch nach Spaltung rnit nicht-ionischen Detergenzien und folgender Fraktionie
rung, mittels der SDS-Gelelektrophorese aufgearbeitet und diese Gele nach Silberfarbung, 
Elektroblotting oder Immunoelektroblotting analysiert. Neben den identifizierbaren 
Hauptbanden aus dem Virus wurden noch zahlreiche schwache Banden gefunden, deren 
Zuordnung bislang noch aussteht. (HV 001) 

9. Nachweis von barley stripe mosaic virus im Saatgut mittels ELISA - Use of ELISA for
detection of barley stripe mosaic virus in seeds (W. Huth)

Barley stripe mosaic virus (BSMV), eines der wenigen samenburtigen Viren in Gramineen, 
ist in Europa bisher nur sporadisch aufgetreten. Der Befall durch dieses Virus hat vor allem 
in den 70er Jahren in Getreidekulturen auBereuropiiischer Lander (z. B. USA) zu Ertrags
verlusten gefiihrt, die auf mehrere Millionen Dollar jiihrlich geschiitzt wurden. Um ein Ein
schleppen des Virus nach Europa zu vermeiden, werden von der EPPO Einfuhrkontrollen 
des Handelssaatgutes empfohlen. Derartige Kontrollen mussen spezifisch und auch fiir um
fangreichere Probenmengen technisch einfach ausfiihrbar sein. Wegen seiner Vorteile ge
genuber anderen Verfahren (Zuverliissigkeit, Spezifitiit, Erfassung geringster Mengen) eig
net sich ELISA fiir den Nachweis des BSMV. Der Test ermoglicht BSMW auch dann noch 
aufzuspuren, wenn in Samenproben von bis zu 2000 Kornern nur ein infiziertes Korn enthal
ten ist. Die Untersuchungen bestiitigten auch, daB nicht alle Nachkommen BSMW-infiziers 
ter Pflanzen an der Virose erkranken, da einige der Samenkorner vollstiindig virusfrei blei
ben und in manchen anderen Samenkornern BSMV nur in das Endosperm, nicht aber auch 
in den Embryo eindringt. (HV 039) 

10. Entwicklung von Methoden zum Nachweis der Komponenten der Krauselkrankheit der
Erdnu8 - Development of methods for the detection of the causing agents of groundnut
rosette disease (R. Casper und E. Breyel)

Mit der Entwicklung eines einfachen Schnelltests fiir den elektrophoretischen Nachweis der 
Doppelstrang-RNS in Pflanzen, die mit der ErdnuBkriiuselkrankheit infiziert sind, ist erst
malig der direkte symptom-unabhiingige Nachweis dieser Virose gelungen. Die Untersu
chungen konnen mit sehr wenig Pflanzenmaterial mit einfachen Apparaturen in Laborato
rien der Dritten Welt durchgefiihrt werden. Die Untersuchungsergebnisse liegen in 3-4 
Stunden vor und geben dem Zuchter wertvolle Hinweise uber das Sortenverhalten der Erd
nusse. Der Test hat sich in afrikanischen Liindern etabliert. (HV 054) 

11. Diagnose der Salatbreitadrigkeit mit der Immunelektronenmikroskopie (IEM) und mit
ELISA - Diagnoses of lettuce big vein by immunoelectron microscopy and ELISA
(Vetten, H.J. und Lesemann, D.-E., in Zusammenarbeit rnit Dalchow, J., Hessisches
Landesamt fiir Erniihrung, Landwirtschaft und Landesentwicklung, Frankfurt/Main)

Als Erreger der weltweit verbreiteten lettuce big vein-Erkrankung (LBV) wurde bis vor kur
zem ein Virus vermutet, das jedoch nicht charakterisiert werden konnte. In Japan wurden 
1983 erstmals virusiihnliche Partikeln in Assoziation mit der Krankheit nachgewiesen. Iden
tisch erscheinende, tubuliire Partikeln wurden von uns in LBV-befallenem Salat aus der 
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Bundesrepublik Deutschland gefunden, in angereicherten Praparaten gewonnen und zur 
lmmunisierung eines Kaninchens verwendet. Das erhaltene Antiserum reagierte in der IEM 
und im ELISA spezifisch mit den erwahnten Partikeln. Reaktionen wurden aus Blatt- und 
Wurzelextrakten kranker, jedoch nicht gesunder Pflanzen erhalten. Verdachtige Pflanzen 
mit unklaren Symptomen, sowie symptomfreie Pflanzen, die auf Boden von LBV-Standor
ten gewachsen waren, wurden als infiziert erkannt. Stichproben an Salat aus intensivem Sa
latanbau ergaben, daB LBV in der Bundesrepublik Deutschland erheblich weiter verbreitet 
ist, als bisher vermutet wurde. Salatproben wiesen mehrfach Mischinfektionen von LBV mit 
lettuce mosaik virus oder anderen Salatviren auf, bei denen das LEV-Symptom maskiert 
war, jedoch die starke Schadigung erst <lurch das Vorliegen der Mischinfektion verursacht 
gewesen sein diirfte. (HV 053) 

U. Bestandsaufnahme iiber das Vorkommen von Virosen in Leguminosen und Determi
nierung von Resi.stenzen in Sorten und Zuchtlinien - Investigations on virus diseases of
legumes and determination of resistance in cultivars and breeding lines (Rohloff, H.)

Von den sameniibertragbaren Viren der Erbse ist das pea seedborne mosaic virus (PSbMV) 
fur Ziichter und Saatguthandler von Bedeutung. Der Ertrag der infizierten Pflanzen ist stark 
reduziert, und auch die Keimfahigkeit des befallenen Samens ist deutlich verringert. Das Vi
rus, das zur Potyvirusgruppe gehort, verursacht aber nur sehr schwache, leicht zu iiberse
hende Symptome. 

Im Berichtsjahr wurden einige Zuchtgarten systematisch auf Befall <lurch das PSbMV iiber
priift. In etwa 10-15% der untersuchten Zuchtlinien wurde das Virus gefunden; die befalle
nen Linien selbst waren zu 50-60% mit Virus verseucht. Dieser Befund zeigt, daB im Gen
pool des vorliegenden Zuchtmaterials eindeutige Resistenzen vorkommen, die ziichterisch 
genutzt werden konnen. Um dies zu ermoglichen, muB dem Ziichter ein Schnelltest zur 
Kontrolle des Saatgutes an die Hand gegeben werden, damit krankes Material zweifelsfrei 
erfaBt werden kann. Die Ausarbeitung eines solchen Tests wurde vorbereitet. (HV 047) 

13. Untersuchungen iiber das Vorkommen von Viren in Boden und Gewiissem - Occur
rence of viruses in soils and natural waters (Koenig, Renate und Lesemann, D. -E., z. T.
in Zusammenarbeit mit Buttner, Carmen und Nienhaus, F., Universitat Bonn)

Bei den vor einigen Jahren begonnenen Untersuchungen wurden drei verschiedene Typen 
von Tobamoviren besonders haufig in Fliissen und stehenden Gewassern gefunden: 1. das 
Tabakmosaikvirus, 2. Viren, die dem Tomatenmosaikvirus und 3. Viren, die dem dulcama

ra yellow fleck virus serologisch sehr ahnlich sind. Das friiher von uns aus der Sieg isolierte 
Potexvirus Sieg wurde jetzt haufig in Bodenproben aus einem Waldgebiet mit Waldsterben 
bei Bad Miinstereifel festgestellt. Ein Tombusvirus aus einem Bach in diesem Waldgebiet 
wurde als carnation Italian ringspot virus identifiziert. Da dieses Virus bisher nur zwei Mai 
in Nelken aus USA und ltalien gefunden wurde, und da es nur mit Schwierigkeiten aufNel
ken zuriickiibertragen werden kann, ist anzunehmen, daB seine natiirlichen Wirte nicht Nel
ken, sondern Freilandpflanzen sind. (HY 058) 
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14. Analyse der antigenen Struktur des Kartoffel-X-Virus mit monoklonalen Antikorpern
- Unterschiede in der Nachweisbarkeit von intakten und partieU proteolysiertem Virus
- Antigenic analysis of potato virus X by means of monoclonal antibodies - differences
in the detectability of intact and partially proteolyzed virus (Koenig, Renate, in Zusam
menarbeit mitL. Torrance, Ministry of Agriculture, Harpenden Laboratory, England)

Von den Proteinuntereinheiten des Kartoffel-X-Virus wird in den Viruspartikeln, z. B. beim 
Stehen in ausgepreBtem Pflanzensaft oder durch Trypsinbehandlung, ein N-terminaler Tei! 
abgespalten. Von neun verschiedenen monoklonalen Antikorpern waren drei spezifisch fur 
antigene Determinanten auf diesem N-terminalen Tei!. Direkte Anheftung des Virus an 
ELISA-Platten fiihrt offenbar zu einer partiellen Denaturierung des Virus. Drei weitere mo
noklonale Antikorper reagierten nur mit diesem partiell denaturierten Virus, nicht aber mit 
nativem Virus, das iiber polyklonaie Antikorper an die Platten gebunden wurde. Die restli
chen drei monoklonalen Antikorper reagierten dagegen nur mit nativem, nicht aber partiell 
denaturiertem Virus. Diese unterschiedlichen Reaktivitii.ten erlauben eine Strukturanalyse 
des Virus. Es zeigt sich aber auch, daB man fur Routineuntersuchungen Gemische von mo
noklonalen Antikorpern mit unterschiedlichen Reaktivitaten verwenden sollte, um die ver
schiedenen Formen des Virus zuverlassig nachweisen zu konnen. (HV 059) 

15. Immunelektronenmikroskopischer Vergleich von Pflanzenrhabdovirus-Isolaten - Im
munelectron microscopic comparison of plant rhabdoviruses (Lesemann, D.· E., in Zu
sammenarbeit mit Chages, C.-M., Instituto Biologico, Sao Paulo, Brasilien, und Adam,
G., Universitat Stuttgart)

Immunelektronenmikroskopische (IEM) Methoden haben sich fur den Nachweis und die 
Identifizierung der hiiufigsten Pflanzenviren vielfach bewahrt; bei den kompliziert aufge
bauten und in der Struktur labilen Rhabdoviren sind die bisher verwendeten IEM • Verfah
ren jedoch nicht unverandert anwendbar. Bei Versuchen zur Identifizierung zweier Rhab
dovirus-Isolate aus Tomate wurde deshalb zunachst eine Anpassung der IEM-Methodik an 
die speziellen Bedingungen bei Rhabdoviren erarbeitet. 

Die Dekorationstechnik lieB sich bei den Isolaten im Prinzip anwenden, jedoch ergaben sich 
infolge des groBen Durchmessers und der Instabilitat der Partikeln Probleme in der Auswer
tung der Praparate. Fiir die Immunsorptionsmethode (ISEM) ergab sich, daB zur Extraktion 
und zur Strukturerhaltung der Partikeln 0.1 M Phosphatpuffer pH 7 mit Zusatz von 4 % Sac
charose im Vergleich mit einer Reihe weiterer Medien am besten geeignet war. Die emp
findlichen Partikeln machten eine Testtemperatur von +4°C notwendig und die Strukturen 
waren nach der ein- bis vierstiindigen Inkubation nur dann gut erhalten, wenn vor dem Wa
schen und Kontrastieren der Praparate eine zehnminiitige Fixierung mit 2% Glutaraldehyd 
in Probenpuffer durchgefiihrt wurde. Mit dieser modifizierten Methode konnten ISEM
Tests mit intakten Rhabdoviruspartikeln erfolgreich durchgefiihrt werden. 

Es wurde nachgewiesen, daB die beiden Isolate van Tomate serologisch eng mit dem aus lta
lien und anderen mediterranen Land em bekannten eggplant mottled dwarf virus verwandt 
sind, jedoch nicht mit dem in Europa bisher nicht nachgewiesenen potato yellow dwarf vi
rus. Dieses Ergebnis wurde durch den Immunnachweis der Virusproteine nach gelelektro
phoretischer Trennung und Transfer auf Nitrozellulose (EBIA) bestatigt. (HV 064) 

H 55 



16. Feindifferenzierung von Tobamoviren anhand der Zytopathologie - Differentiation of
tobamoviruses on the basis of the cytopathology (Lesemann, D. -E. , z. T. in Zusammen
arbeit mit Koenig, Renate)

Die Identifizierung von Pflanzenviren basiert in der Regel auf der Reaktionsfahigkeit spezi
fischer Antiseren. Durch die Antikorper werden einige Strukturmerkmale des Hiillproteins 
der Viruspartikeln in sehr spezifischer Weise erfaBt, jedoch repriisentieren diese Merkmale 
nur einen kleinen Teil der im Virusgenom festgelegten Eigenschaften. Es ist deshalb ver
stiindlich, daB serologisch identisch erscheinende Isolate eines Virus in anderen Eigenschaf
ten unterscheidbar sein konnen, wie z. B. in der Symptomatologie oder der Wirtsspezifitiit. 
Ein Ausdruck fiir die Auswirkungen bestimmter. Teile des Virusgenoms ist auch in der 
virusinduzierten Zytopathologie gegeben. Die zytologischen Differenzierungsmoglichkei
ten wurden an 20, z. T. serologisch sehr nahe verwandten Tobamovirusisolaten untersucht. 
Es ergab sich, daB sowohl die Anordnung (Art der Aggregate) und Verteilung (Zytoplasma 
oder Kern) der Viruspartikeln in der Wirtszelle, als auch das Auftreten und die Feinstruktur 
von zusiitzlichen zytoplasmatischen EinschluBkorpern (X-Korpern) bei den Isolaten unter
schiedlich sein kann, auch wenn serologische Identitiit besteht. Damit ist eine weitere Mog
lichkeit der Feindifferenzierung der Tobamoviren aufgezeigt. Eine Bedeutung kann diese 
haben, wenn fiir epidemiologische Untersuchungen eine moglichst differenzierte Virus
stamm-Unterscheidung notwendig ist, z. B. bei der Beurteilung der Herkunft von Tobamo
virusisolaten aus Gewiissern. (HV 063) 

Institut fur Mikrobiologie in Berlin-Dahlem 

Im Berichtsjahr wurde wieder ein groBer Tei! der Forschungskapazitat des Institutes durch 
diagnostische Untersuchungen von eingesandtem Pflanzenmaterial mit Verdacht auf Befall 
durch Pilze, Bakterien und Mykoplasmen in Anspruch genommen. Es wurden 48 derartige 
Fiille bearbeitet und zu einem groBen Tei! gekliirt. Dariiber hinaus wurden fiir andere Insti
tute drei Bakterien-und 173 Pilzisolate bestimmt. Ferner wurden 14 Bakterien-und 151 Pilz
kulturen fiir Vergleichszwecke und fiir Resistenzpriifungen abgegeben. 

1. Entwicklung eines Verfahrens zum Nachweis von Pseudomonas syringae pv. pisiin Erb
sensaatgut - Development of a method for the detection of Pseudomonas syringae pv.
pisiin pea seeds (Kohn, S., in Zusammenarbeit mit Casper, R., Institut fiir Viruskrank
heiten der Pflanzen der BBA, Braunschweig)

GroBbritannien hat die Genehrnigung zur Einfuhr von Erbsensaatgut bestimmter Vermeh
rungsstufen davon abhiingig gemacht, daB die zum Import anstehenden Saatgutpartien in 
den Herkunftsliindern auf Pseudomonas syringae pv. pisi getestet und als befallsfrei befun
den worden sind. Im Hinblick auf diese britische Vorschrift wird versucht, eine Nachweis
methode zu entwickeln, die den praktischen Erfordernissen der Pflanzenbeschau entspricht. 

Um P. syringae pv. pisi sicher identifizieren zu konnen, wurde ein Antiserum hergestellt und 
fiir den ELISA aufgearbeitet. In Versuchen mit Reinkulturen erwies sich der Test als spezi
fisch, aber wenig empfindlich; fiir den sicheren Nachweis von P. syringae pv. pisi waren 105 
Keime/ml notwendig. I;)araus ergibt sich, daB die erforderliche Empfindlichkeit des ange
strebten Verfahrens wahrscheinlich nur iiber eine Anreicherung der Bakterien erreicht wer
den kann. Die methodischen Voraussetzungen dafiir werden erarbeitet. (HM 024) 
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2. Pilzkrankheiten des Durum-Weizens: Erhebungen iiber das Auftreten von Fusarien und
Schwarzepilzen an Kornem - Fungal diseases of durum wheat: Incidence of Fusaria and
dematiaceous fungi like Alternaria, Epicoccum and Cladosporium on seeds (Nirenberg,
Helgard I., in Zusammenarbeit mit Kling, Ch., Universitat Hohenheim, Landessaat
zuchtanstalt)

Durum- oder Hartweizen (Triticum durum) ist eine Kulturart warmerer, insbesondere 
durch Sommertrockenheit gekennzeichneter Gebiete. In der Blindesrepublik Deutschland 
wird der Anbau von Durum-Weizen seit 1982 forciert, und zwar aus preispolitischen Grun
den, die sich aus der EG-Marktordnung ergeben. Die deutsche Teigwarenindustrie mochte 
in absehbarer Zeit ihren gesamten Bedarf an Hartweizen aus heimischem Anbau decken. 

In der Praxis hat sich gezeigt, daB die Erzeugung von Hartweizen in der Bundesrepublik 
Deutschland Probleme aufwirft, die vor allem die Qualitat betreffen. Eines dieser Probleme 
ist der Befall der Weizenkorner mit Pilzen der Gattung Fusarium, von denen einige Mykoto
xine bilden konnen. Daneben ist der Befall mit Schwarzepilzen, wie Alternaria, Epicoccum 
oder Cladosporium von Bedeutung, deren Auftreten am Korn schwarze Stippen in den 
Teigwaren hinterla.Bt. 

In den Untersuchungen, uber die hier berichtet wird, soil geklart werden, wie haufig die ein
zelnen Fusarien und Schwarzepilze an den Kornern vorkommen und ob ihr Auftreten von 
Sorte und Standort abhangig ist. Im Stadium der Gelbreife und im Stadium der Totreife wur
den von zwei Hartweizensorten (Mondur, Grandur) aus unbehandelten Feldern an filnf 
Standorten in Nord-; Sud- und Westdeutschland (GroB-Malchau, Peine, Wahn, Herxheim 
und Ludwigsburg) je 20 Ahren zufallig entnommen und gedroschen; die Korner wurden tief
gefroren. 

Jede der insgesamt 20 Proben bestand aus 100 Kornern, die auBerlich desinfiziert und von 
denen jeweils filnf in Plastikpetrischalen auf einem Streptomycin-haltigen, nahrstoffarmen 
Medium (SNA) gleiehma.Big verteilt ausgelegt wurden. Die Petrisehalen wurden bei ea. 
l7°C mit langwelligem UV-Licht bestrahlt und naeh 14 Tagen mikroskopiseh untersueht. 
Der Befall mit Sehwarzepilzen insgesamt Jag bei den im Stadium der Totreife geernteten 
Kornern an allen filnf Standorten im allgemeinen zwischen 87 und 96%. Daran waren Alter
naria-Arten mit ea. 47%, Epicoccum-Arten mit 35% und Cladosporium-Arten mit 18% be
teiligt. Bei den im Stadium der Gelbreife geernteten Kornern war der Befall ungefahr gleieh 
stark. 

Im Gegensatz zu den Schwarzepilzen war bei den Fusarien eine deutliehe Abhangigkeit des 
Auftretens vom Standort zu erkennen: In den aus Wahn (Rheinland), Peine (Niedersaeh
sen) und Ludwigsburg (Wiirttemberg) stammenden Proben waren 54 bis 66% der Korner 
von Fusarien befallen; die am Standort GroB-Malchau (Niedersaehsen) gezogene Probe 
wies einen Befall von 30% auf, wahrend fur den Standort Herxheim (Rheinland Pfalz) ein 
Fusarium-Befall von nur 6% ermittelt wurde. 55% der naehgewiesenen Fusarien wurden als 
Fusarium nivale ( = Gerlachia nivalis) bestimmt, 36% als F. avenaceum; daneben wurden in 
einem Tei! der Proben und dann aueh our vereinzelt F. crookwellense, F. culmorum, F. gra
minearum, F. poae, F. sporotrichoides und F. tricinctum gefunden. (HM 003) 
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3. Morphologische Differenzierung zweikemiger Rhizoctonia solani-Stiimme, die verschie
denen Anastomosengruppen angehoren - Morphological differentiation of binucleate
strains of Rhizoctonia so/anfrepresenting different anastomosis groups (Nirenberg, Hel
gard I.)

Die zweikernigen Rhizoctonien sind, ebenso wie die mehrkernigen, weit verbreitete Krank
heitserreger, die an vielen Pflanzen Wurzel- und Stengelbasisfiiulen hervorufen. Unter den 
von Richter und Schneider (1953) aufgestellten sechs Anastomosengruppen befand sich nur 
eine mit zweikernigen Rhizoctonien, die Anastomosengruppe E (Parmeter et al. 1969). In
zwischen ist sowohl bei den mehrkernigen als auch bei den zweikernigen Rhizoctonien eine 
groBe Zahl weiterer Anastomosengruppen beschrieben worden. Versuche, die in verschie
denen Anastomosengruppen zusammengefaBten Pilze auch morphologisch zu unterschei
den, blieben lange Zeit erfolglos. In eigenen Untersuchungen konnte zuniichst gezeigt wer
den, daB sich die mehrkernigen Rhizoctonien anhand der fur diese Gattung charakteristi
schen monilioiden Zell en in Gruppen zusammenfassen lassen, die den Anastomosengrup
pen entsprechen. Dies wurde jetzt auch fur die zweikernigen Rhizoctonien nachgewiesen. 
Bei Verwendung eines synthetischen niihrstoffarmen Mediums (SNA, Nirenberg 1976) sind 
die monilioiden Zellen gut zu erkennen. Fur die Differenzierung sind Lange und Verzwei
gungsart der monilioiden Zellketten sowie Form und GroBe der monilioiden Einzelzellen 
wichtig. Der Vorteil der morphologischen Differenzierung liegt in der Einfachheit und 
Schnelligkeit der Methode, die im iibrigen auch dann noch eine Differenzierung zuliiBt, 
wenn man Stiimme vor sich hat, die nicht anastomosieren, obwohl sie Nachkommen anasto
mosenbildender Isolate sind (Parmeter und Whitney, 1970). (HM 025) 

4. Fusarium oxysporum Schlecht. als Krankheitserreger an Rudbeckia hirta L. var. hirta -
Fusanum oxysporum Schlecht. as .a pathogen on Rudbeckia hirta L. var. hirta (Niren
berg, Helgard I.)

Im Jahre 1985 trat auf dem Versuchsfeld der Biologischen Bundesanstalt for Land- und 
Forstwirtschaft in Berlin-Dahlem an Rudbeckia eine bisher nicht bekannte Krankheit auf, 
die alle Kennzeichen einer typischen Tracheomykose aufwies. Aus den verbriiunten Lei
tungsbahnen wurde Fusarium oxysporum isoliert. In einem mit kiinstlich verseuchtem Sub
strat durchgefiihrten Infektionsversuch war der isolierte Pilz nur an der Rudbeckia-Sorte 
'Goldilocks' pathogen, nicht aber an der Sorte 'Marmelade' und auch nicht an anderen Com
positen wie Calendula officinalis 'Goldschwarze Princess' und Callistephus chinensis 'Herzo
ginaster' -Prachtmischung. Die vorliegenden Ergebnisse deuten darauf hin, daB es sich bei 
dem Erreger um eine bisher nicht bekannte spezialisierte Form von Fusarium oxysporum 
handelt. (HM 003) 

5. Untersuchungen iiber eine mogliche ursachliche Beteiligung prokaryotischer Mikroorga
nismen (MLO, RLO) an den neuartigen Waldschaden: Versuche zur Ubertragung infek
tioser Agentien durch Pfropfung - Investigations on a possible causal participation of
procaryotes (MLO, RLO) in novel forest diseases: Experiments on the transmission of
infective agents by grafting (Marwitz, R. und Sauthoff, W.)

Es wurde gepriift, ob kranke Fichten infektiose Agentien entbalten, die sich durch Propfung 
auf gesunde Fichtensiimlinge iibertragen lassen. Die Reiser wurden in Schadgebieten des 
Fichtelgebirges und des Bayerischen Waldes von iilteren Biiumen geschnitten, die deutliche 
Vergilbungssymptome aufwiesen. Als Unterlagen dienten Fichtensiimlinge aus einer hot-
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steinischen Baumschule, die in Plastikcontainern in Einheitserde kultiviert wurden. Die 
Propfung erfolgte nach der Methode des ,,Spaltpfropfens" oder durch ,,seitliches Anplat
ten". 

Mitte April und Mitte Mai 1986 wurden insgesamt 270 Fichtensiimlinge gepropft. Bei insge
samt 97 Siimlingen war die Pfropfung erfolgreich. Der Anteil gelungener Pfropfungen war 
bei den im April gepfropften Samlingen erheblich hoher; Mitte Mai ist es fur die Pfropfung 
offensichtlich zu spat, weil die Reiser dann schon anfangen durchzutreiben. Die Pflanzen 
zeigten bis zum Ende der Vegetationsperiode 1986 keine Veranderungen, die als Ergebnis 
einer Ubertragung infektioser Agentien angesehen werden konnten. Die Beobachtungen 
werden fortgesetzt. (HM 023) 

6. Untersuchungen iiber eine mogliche ursachliche Beteiligung prokaryotisrher Mikroorga
nismen (MLO, RLO) an den neuartigen Waldschaden: Versuche zur Ubertragung infek
tioser Agentien mit Cuscuta - Investigations on a possible causal participation of proca
ryotes (MLO, RLO) in novel forest diseases: Experiments on the transmission of infecti
ve agents with the aid of Cuscuta (Marwitz, R. und Petzold, H.)

Es wurde gepriift, ob kranke Fichten pathogene Agentien enthalten, die durch parasitische 
Bliitenpflanzen der Gattung Cuscuta (Windengewiichse) auf Catharanthus roseus, eine fur 
viele MLO hoch anfallige, schnell und deutlich reagierende Testpflanze, iibertragen werden 
konnen. Umgekehrt wurde versucht, definierte MLO aus der Sammlung des Institutes mit 
Hilfe von Cuscuta von Catharanthus roseus auf gesunde Samlinge von Fichte, WeiBtanne, 
Larche, Rotbuche, Traubeneiche, Birke, Esche, Feldulme und Platane zu iibertragen, um 
etwa auftretende Symptome mit den Symptomen der neuartigen Waldschaden zu verglei
chen. 

Die Mehrzahl der Versuche wurde mit Cuscuta odorata durchgefiihrt, die nach den Ergeb
nissen vergleichender Vorversuche mit insgesamt vier Cuscuta-Arten fur Arbeiten mit Ge
holzen besonders geeignet ist. In diesen Vorversuchen hatte sich allerdings auch gezeigt, daB 
die von einem anderen Institut zur Verfugung gestellten Pflanzen von C. odorata spontan 
mit MLO einer unbekannten Herkunft infiziert waren. Inzwischen gelang es, von diesen 
Pflanzen einige wenige Samen zu gewinnen und daraus Samlinge heranzuziehen, die von 
MLO frei sind. AuBer C. odorata wurden in den Obertragungsversuchen auch Cuscuta sub

inclusa und C. campestris verwendet. 

Insgesamt wurden 210 Obertragungsversuche durchgefuhrt, und zwar 85 Versuche, die auf 
eine Obertragung pathogener Agentien von kranken Fichten auf Catharanthus abzielten, 
und 125 Versuche, in denen die Cuscuta von MLO-infizierten Catharanthus roseus auf Siim
linge der oben genannten Forstgeholze iibergeleitet wurde. In keinem Falle konnten bisher 
Symptome beobachtet werden, die als Ergebnis einer MLO- oder RLO-Obertragung gedeu
tet werden konnten. Die Versuchspflanzen werden weiter beobachtet. (HM 023) 
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7. Untersuchungen iiber eine mogliche ursachliche Beteiligung prokaryotischer Mikroorga
nismen (MLO, RLO) an den neuartigen Wandschaden: Kultur von erkranktenJungfich
ten im Gewachshaus - Investigations on a possible causal participation of prokaryotes
(MLO, RLO) in novel forest diseases: Culture of diseased young Norway spruces in the
glasshouse (Marwitz, R. und Sauthoff, W.)

Aus einer Naturverjiingung im Bayerischen Wald wurden im November 1984 und im Okto
ber 1985 insgesamt 50 fiinf- bis neunjahrige Fichten sowie einige etwa gleich alte WeiBtan
nen entnommen, die alle die typischen Merkmale des Vergilbungssyndroms aufwiesen. Die 
1984 entnommenen Jungbaume wurden ohne Erdballen ausgegraben und in Kunststoffcon
tainer mit Einheitserde gepflanzt. Die im Oktober 1985 entnommenen Jungbiiume wurden 
dagegen mit Erdballen ausgestochen und mit Ballen in Container verpflanzt. Die Biiume 
wurden im Gewachshaus bei moglichst niedriger Temperatur gehalten; in der Wachstums
zeit erhielten sie wochentlich ea. 100 ml eines wasserloslichen Volldiingers in der Konzentra
tion 0,2%. 

Nach ein- oder zweijiihriger Beobachtungszeit ergeben sich folgende Befunde: Die noch am 
naturlichen Standort stark vergilbten Nadeln an den iilteren Astpartien im Inneren der 
Baumkrone sind abgefallen; jiingere Nadeln, die zur Zeit des Rodens ebenfalls stark ver
gilbt waren, sind entweder abgefallen oder wieder griin geworden: die Biiume lassen keine 
auffallenden Vergilbungserscheinungen mehr erkennen. Ein Teil der jiingsten Nadeln an 
den Zweigspitzen im Gipfelbereich zeigt nach einer Hitzeperiode im Sommer 1986 Vergil
bungserscheinungen, die mit den spontan aufgetretenen Vergilbungen j edoch nicht iiberein
stimmen und wahrscheinlich auf das fiir Fichten und Tannen ungiinstige Gewiichshausklima 
zuruckzufiihren sind. Die Versuchspflanzen sollen deshalb im Friihjahr 1987 ins Freie g�
pflanzt werden. (HM 023) 

8. Cytologische Untersuchungen an Fichten mit Symptomen der neuartigen Waldschaden
- Cytological investigations on Norway spruces with symptoms of novel forest diseases
(Petzold, H., Kuhbandner, B. und Marwitz, R.)

Im Rahmen eines vom BMFI geforderten Forschungsprogrammes wurden Fichten mit 
Symptomen der neuartigen Waldschaden licht- und elektronenmikroskopisch untersucht. 
Es sollte gepriift werden, ob mit der Ausbildung der auBerlich sichtbaren Symptome cytolo
gische Veriinderungen einhergehen, die zum Verstandnis der Pathogenese beitragen konn
ten. Das Untersuchungsmaterial stammte von vier kranken Fichten aus einem Schadgebiet 
nahe Zwiesel im Bayerischen Wald und einem gleich alten symptomfreien Baum desselben 
Standortes, der als Kontrolle diente. 

Die bisherigen Befunde lassen sich folgendermaBen zusammenfassen: In stark vergilbten 
Nadeln ist ein fast vollstandiger vorzeitiger Kollaps der iilteren Siebzellen zu beobachten. 
Das Restlumen ist mit opaker elektronendichter Substanz ausgefiillt. Die jiingeren Siebzel
len bleiben zuniichst unveriindert. Die durch ihre Gr6Be auffallenden, normalerweise sehr 
plasmareichen Strasburger-Zellen sind stark vakuolisiert und beginnen mit zunehmender 
Vergilbung der Nadeln in sich zusammenzufallen. 

In schwiicher vergilbten Nadeln lassen sowohl die alteren als auch die jiingeren Siebzellen 
keine pathologischen Veriinderungen erkennen. In den Plastiden der Strasburger-Zellen 
wird das Thylakoid-System abgebaut; anstelle der geschichteten Thylakoid-Membranen 
werden fibrillare Strukturen beobachtet. Auch in den Plastiden der Armpalisadenzellen liiBt 
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sich ein Abbau des Thylakoid-Systems feststellen, der in diesem Falle mit einer auffalligen 
Anhaufung von Plastoglobuli in der Matrix der Chloroplasten verbunden ist. 

In geschiidigten Astabschnitten sind die alteren Siebzellen vorzeitig degeneriert, wahrend 
die jiingeren noch intakt zu sein scheinen. 

Bemerkenswert ist, daB die beobachteten Veranderungen in Nadeln und Asten nicht regel
maBig auftreten und deshalb mit den verschiedenen Graden der auBerlich erkennbaren 
Schadigung nicht eindeutig in Beziehung gebracht werden k6nnen. 

In alien untersuchten Nadel- und SproBproben wurden weder MLO noch RLO festgestellt. 
In Proben, die von einem der vier kranken Baume stammten, wurden sphiirische Partikeln 
mit einem Durchmesser von 60 nm gefunden, bei denen es sich m6glicherweise um Viren 
handelt. Sie traten im Cytoplasma der Strasburger-Zellen von Nadeln und in den 
Phloemparenchymzellen von Astabschnitten auf. In Proben aus den drei anderen kranken 
Biiumen konnten diese Partikeln nicht nachgewiesen werden. (HM 023) 

9. Elektronenmikroskopische Untersuchungen an Stieleichen mit Vergilbungserscheinun
gen unbekannter Ursache - Electron microscopic examinations of oaks with yellowing
symptoms of nnknown origin (Kuhbandner, B., Petzold, H. und Marwitz, R., in Zusam
menarbeit mit Schutt, P. und Fleischer, M., Lehrstuhl fur Forstbotanik der Ludwig-Ma
ximilians-Universitiit Miinchen)

In Bayern werden an Stieleichen (Quercus robur) starke Vergilbungserscheinungen beob
achtet. Die Verfarbung zeigt sich zuerst in den Interkostalfeldern; die Blattspreiten bleiben 
in vielen Fallen kleiner; die Zweigenden k6nnen hexenbesenartig veriindert sein. Die Ver
gilbung beginnt in einem einzelnen Sektor der Baumkrone, greift dann auf die gesamte Kro
ne iiber und fiihrt zum Absterben des Baumes. Die zuerst siid6stlich von Miinchen beobach
tete Krankheit breitet sich zunehmend nach Norden aus. 

Von kranken Eichen wurden Proben entnommen und elektronenmikroskopisch auf MLO 
und RLO untersucht. Im Vordergrund stand dabei das Phloem von Blattstielen, Blattsprei
ten und jungen Trieben. MLO und RLO konnten in keinem Falle nachgewiesen werden. 
Auch endophytische Pilze wurden nicht festgestellt. Auffallend waren starke Wandverdik
kungen (nacre-Wiinde) der Phloemelemente sowie Kalloseablagerungen auf den lateralen 
und den proximal-distalen Siebplatten. (HM 023) 

10. Ubertragung der Heidelbeer-Hexenbesenkrankheit auf Catharanthus mit Hilfe von
Cuscuta subinclusa - Transmission of bilberry proliferation to Catharanthus with the
aid of Cuscuta subinclusa (Marwitz, R., Kuhbandner, B. und Petzold, H.)

Mit Hilfe von Cuscuta subinclusa gelang es erstmals, MLO von hexenbesenkranken Heidel
beeren (Vaccinium myrtillus) auf Catharanthus roseus zu iibertragen. Nach den Symptomen 
an Catharanthus ist es wahrscheinlich, daJ3 es sich um eine eigenstiindige Krankheit handelt, 
die mit den bisher bekannten Mykoplasmosen nicht identisch ist. In kranken Heidelbeeren 
und den nach der Ubertragung erkrankten Catharanthus waren elektronenmikroskopisch 
regelmaJ3ig MLO nachzuweisen. (HM 013) 
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11. Elektronenmikroskopische Untersuchungen an Pflanzen mit Verdacht aufBefall durch
mykoplasmaahnliche Organismen (MLO) - Electron microscopic examinations of
plants suspected of being infected by mycoplasma-Iike organisms (MLO) (Kuhbandner,
B., Petzold, H. und Marwitz, R.)

Untersucht wurden Sinningia-Hybriden, Bellis perennis und Aquilegia alpina aus Zierpflan
zenbetrieben sowie folgende Wildpflanzen aus dem Umfeld von Rebanlagen am Kaiser
stuhl: Aster linosyris, Calystegia sepium, Centaurea scabiosa, Hieracium umbellatum, Rub us 
fruticosus und Senecio conyza. In Aquilegia, Calystegia, Centaurea und Rubus konnten 
MLO nachgewiesen werden. (HM 013) 

lnstitut fiir Nematologie und Wirbeltierkunde in Miinster/Westf. mit Au8enstelle Elsdorf/ 
Rhld. 

Der Schwerpunkt der Untersuchungen im Fachgebiet Nematologie lag im Bereich des inte
grierten Pflanzenschutzes mit besonderer Betonung der Resistenzforschung. Es wurde an 
der Entwicklung neuer Selektions- und Prufverfahren gegen verschiedene Nematodenarten 
gearbeitet, die fur Fortschritte bei der praktischen Resistenzzuchtung dringend benotigt 
werden. Sie sind gleichzeitig die Basis fur eine sachgerechte Bewertung der in Amtshilfe fur 
das Bundessortenamt ubernommenen Prufungen. Die im Rahmen eines BMFT/GFP-For
schungsvorhabens durchgefuhrten Arbeiten zur Entwicklung eines in vitro-Schnelltests zur 
Prufung auf Resistenz gegen den Rubennematoden (Heterodera schachtii) wurden abge
schlossen. 

Weitere Untersuchungen befaBten sich mit Nematoden an Mais und Getreide, mit der Ver
besserung von Verfahren zur quantitativen Gewinnung von Nematoden aus Bodenproben 
sowie mit neuen Methoden zur Arten-und Rassenbestimmung mittels Gel-Elektrophorese. 

Vor dem Hintergrund neuer Aufgaben in Verbindung mit dem novellierten Pflanzenschutz
gesetz, insbesondere der Prufung von Nebenwirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf den 
Naturhaushalt, wurden grundlegende Untersuchungen eingeleitet bzw. intensiviert. Das be
trifft besondersVersuche uber Antagonisten von Nematoden und deren mogliche Beein
triichtigung <lurch Pflanzenschutzmittel. 

Im Rahmen der Amtshilfe fur das Bundessortenamt wurden folgende Prufungen durchge
fuhrt: 101 Kartoffelsorten und -zuchtstiimme auf Resistenz gegen Globodera rostochiensis 
Pathotyp Rol, 12 gegen Ro2/3, 26 gegenRo4, 23 gegen Ro5. Gegen G. pallida Pathotyp 
Pa2 und Pa3 wurden 13 Stiimme bzw. Sorten gepruft. 

Bei Getreide wurden 8 Hafersorten und 7 Sommergersten auf Resistenz gegen Heterodera 
avenae Pathotypen A+ C (Hll + Hl2) und C + D (Hl2 + Hll) getestet. 

17 Olrettichsorten und 16 Senfsorten standen in der Prufung gegen Heterodera schachtii. 

Im Fachgebiet Wirbeltierkunde wurden die Erhebungen uber Saatschiiden <lurch Waldmiiu
se an Zuckerruben fortgefuhrt. Weitere Untersuchungen befaBten sich mit Moglichkeiten 
der Prognose von Massenvermehrungen der Feldmaus und mit der Abschiitzung der Effi
zienz des gegenwiirtig praktizierten Bisambekiimpfungssystems. Bei dem Modellvorhaben 
,,Vergleichende Untersuchungen in integriert und konventionell gefuhrten GroBbetrieben" 
wurde die Untersuchung der Kleinsiiuger und Amphibien ubernommen. 
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1. Untersuchungen iiber den Nematodenparasiten Pasteuria penetrans - Studies on the ne-
matode parasite Pasteuria penetrans (Sturhan, D.)

Bei der Suche nach Alternativen zur chemischen Bekiimpfung pflanzenschiidigender Nema
toden ist die Erforschung nematophager Pilze weltweit in den Vordergrund geriickt. Dane
ben wird dem Bakterium Pasteuria penetrans (syn. Bacillus penetrans) zunehmend besonde
re Aufmerksamkeit geschenkt. Der inzwischen aus etwa 40 Liindern der Erde gemeldete ob
ligate Nematodenparasit kommt in der Bundesrepublik Deutschland verbreitet vor; er 
konnte in den letzten J ahren an jedem vierten bis fiinften aller untersuchten Standorte nach
gewiesen werden. 

Bisher sind etwa 130 Nematoden aus 60 verschiedenen Gattungen als Wirte gemeldet war

den, darunter mehr als die Hiilfte aller Erstnachweise aus der Bundesrepublik Deutschland. 
In jiingster Zeit wurde bei eigenen Untersuchungen Befall bei weiteren 20 Nematodenarten 
erstmals nachgewiesen. Die meisten Populationen des Parasiten scheinen hochspezialisiert 
zu sein und nur wenige N ematodenarten zu befallen. Es gibt Hinweise, daB es sich bei P. pe
netrans moglicherweise um eine Gruppe verwandter Bakterien-Arten handelt. 

Von besonderem Interesse ist eine in Miinster gefundene Population von P. penetrans , die 
Zystennematoden parasitiert. Bis nahezu 80% aller freien Larven des Erbsenzystennemato
den, Heterodera goettingiana, waren bei Freilandproben durch den Parasiten abgetotet. Be
fallen werden durch diese Parasitenpopulation auch Riibennematoden (H. schachtii), offen
sichtlich jedoch nicht Kartoffelzystennematoden ( Globodera-Arten). 

Die weiteren Forschungen iiber Biologie, Okologie, Kultivierung und Nutzung von P. pene
trans zur biologischen Bekiimpfung von pflanzenschiidigenden Nematoden werden sich zu
niichst auf solche Isolate des Parasiten konzentrieren, die Zystennematoden, Wurzelgallen
nematoden, Pratylenchen und den Zitrusnematoden, Tylenchulus semipenetrans, befallen. 
(HH023) 

2. Verschleppung von Riibennematoden (Heterodera schachtii) mit Saatgut - Spread of
sugar beet nematodes (Heterodera schachtii) by seeds (Miiller, J.)

Der Riibennematode ist zwar weltweit verbreitet, es gibt aber auch Regionen, in denen er 
unbekannt ist, obwohl dart Zuckerriibenbau betrieben wird. Einige Staaten behaupten so
gar, von diesem Schiidling vollig frei zu sein, und hier spielt die Frage der Verschleppung mit 
Saatgut eine besondere Rolle. Es wurde deshalb untersucht, ob eine Kontamination des 
Saatgutes iiberhaupt vorkommt und wenn ja, welche GegenmaBnahmen getroffen werden 
konnen. 

Es zeigte sich, daB nach intensivem Kontakt des Saatgutes mit verseuchtem Boden einzelne 
Zysten am rohen Saatgut haften bleiben. Sie sind bei der normalen Saatgutaufbereitung 
nicht immer hundertprozentig zu entfernen. Auch Saatgut, welches unter Praxisbedingun
gen auf verseuchten Feldern geerntet wird, kann schwach kontaminiert sein. Ein Nachweis 
gelingt nur mit speziellen Extraktionsmethoden und bei Untersuchung groBer Saatgutmen
gen. 

Die beste GegenmaBnahme ist Saatgutvermehrung auf unverseuchten Feldern, was sich in 
der Praxis aber selten realisieren liiBt. Eine intensive technische Reinigung des Saatgutes, 
die auf die Entfernung von Zysten ausgerichtet ist, kann eine Kontamination praktisch voll
stiindig beseitigen. Zusiitzliche Sicherheit bietet eine HeiBwasserbehandlung des Saatgutes 
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bei 57°C fiir 20 min, die die Keimfahigkeit nicht wesentlich beeinfluBt, die Nematoden aber 
abtotet. Unter Beachtung dieser Erkenntnisse ist eine Verbreitung von H. schachtii mit dem 
Saatgut praktisch ausgeschlossen. (HH 032) 

3. Untersuchungen zum Vorkommen von Pathotypen bei Heterodera schachtil- Investi-
gations on the occurrence of pathotypes of Heterodera schachtil (Muller, J.)

Bei Riibennematoden (Heterodera schachtii) gibt es im Gegensatz zu den Kartoffelnemato
den bisher keine Probleme mit resistenzbrechenden Populationen (Pathotypen), da resi
stente Zuckerriibensorten noch fehlen. Es ist j edoch zu befurchten, daB Pathotypen des Rii
bennematoden auch an den inzwischen weit verbreiteten resistenten Zwischenfriichten (01-
rettich- und WeiBe Senfsorten) selektiert werden konnen. Elektrophoretische Untersu
chungen an mehreren Populationen bestarkten diese Vermutung, da sich einzelneNemato
denherkiinfte in der Analyse ihrer Enzyme deutlich unterscheiden. Eine friihzeitige Kennt
nis der tatsachlichen Situation ist von groBer Bedeutung fur Entscheidungen bei der Resi
stenzziichtung. 

Die biochemische Analyse kann zwar Unterschiede im Enzymspektrum aufdecken, sie er
laubt aber keine Vorhersage iiber die Virulenz der Populationen. Diese Frage kann nur 
durch den Biotest an einer resistenten So rte gekliirt werden. Es wurden daher 92 Bodenpro
ben mit H. schachtii aus verschiedenen Anbaugebieten der Zuckerriibe gesammelt. In ei
nem Topfversuch wurde auf diesen Boden vier J ahre Jang standig die resistente Senfsorte 
Maxi kultiviert. RegelmaBige Untersuchungen des Nematodenbesatzes zeigten in alien Pro
ben eine kontinuierliche Abnahme der Populationsdichten, die nach Ablauf von vier Jahren 
in alien Fallen unterhalb von 300 Eiern und Larven je 100 g Boden lagen. Es ist daher anzu
nehmen, daB in den untersuchten Bodenproben keine Riibennematoden vorkamen, die die 
Resistenz der Senfsorte Maxi duchbrechen konnen. (HH 034) 

4. Kornrade, Agrostemma githago, eine Pflanze mit Resistenzeigenschaften gegen Hetero
dera schachtii - Corn Cockle, Agrostemma githago, a plant with resistant properties
against Heterodera schachtil (Schlang, J.)

Die Kornrade war friiher als Getreideunkraut weit verbreitet, heute steht sie auf der Roten 
Liste der gefahrdeten Pflanzen. Im Rahmen des Programms :zum EinfluB von Wildpflanzen 
auf die Populationsdynamik von Heterodera schachtii haben wir ihre Wirkung auf den Ne
matoden naher untersucht. Im Labor wurde in Wurzelexsudaten vier Wochen alter Pflanzen 
(Inkubation funf Tage bei 25°C) eine durchschnittliche Schlupfrate von 59 ,1 % ermittelt. Die 
mitgepriifte kreuzbliitige Pflanze Lepidium sativum fiihrte zu einer Schlupfrate von 52,4 % . 
Mit etwa 60% liegt die Kornrade also noch dariiber und erreicht die bisher untersuchten re
sistenten Zwischenfriichte. 

In Topfversuchen lag die Vermehrungsrate bei einem Pi-Wert von 3133 E+ L/100 ml Boden 
bei 0,34 und damit nur geringfugig hoher als bei Buchweizen und bei resistenten Gelbsenf
Sorten. Da die Kornrade auBerdem den Boden intensiv durchwurzelt, erscheint die Ent
wicklung resistenter Sorten fiir den Zwischenfruchtbau aussichtsreich. (HH 038) 
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5. Einflu8 verschiedener Phace/ia-Arten und -Sorten auf den Schlup( von Heterodera
schachtii - Influence of different Phacelia species and -varieties on the hatching of Hete
rodera schachtii ( Schlang, J.)

Im integrierten Zuckerriibenanbau spielen Direktsaatverfahren, also solche ohne wenden
de Pflugbearbeitung, besonders auf erosionsgefahrdeten Flachen eine immer gri:iBere Rolle. 
Dabei werden aus pflanzenbaulichen Grunden vorzugsweise Sorten von Phacelia tanacetifo
lia als Zwischenfrucht genutzt, da sie sicher abfrieren und im Friihjahr eine miirbe, leicht 
zerbr6selnde Pflanzendecke hinterlassen. In friiheren Untersuchungen wurde nachgewie
sen, daB Phacelia das Schliipfen von Riibennematoden anregt. Nunmehr wurde iiberpriift, 
wie verschiedene Arten und Sorten dieser Zwischenfrucht dabei einzustufen sind: 

Art/Sorte 

P. campanularia
P. congesta
P. minor
P. prostrata
P. tanacetifolia
P. ,,Phaci"
P. ,,Polyphaci"
Lepidium sativum

Schlupf 
von H. Schachtii (%) 

15,5 
21,4 
34,6 
22,0 
13,6 
31,6 
9,1 

52,4 

Zystenneubildung 

+ 

+ 

+++ 

Es bestehen sowohl zwischen den Arten als auch zwischen den Sorten erhebliche, teilweise 
statistisch gesicherte Unterschiede in der Wirkung auf den Riibennematoden. Sie k6nnten 
mit dem Ziel der Entwicklung resistenter Sorten ziichterisch genutzt werden. (HH 038) 

6. Untersuchungen zur Resistenz von Kartoffeln gegen Globodera pa/Iida - Studies on re-
sistance of potatoes to Globodera pa/Iida (Rumpenhorst, H.J.)

Nachdem erkannt wurde, daB in integrierten Anbausystemen auch teilresistente Sorten er
folgreich angebaut werden k6nnen, ist sowohl fur die Selektion von Stammen in der Ziich
tung als auch fur die Beurteilung von Sorten in der Wertpriifung ein praktikables MaBsystem 
erforderlich. Die Ziichtung auf Resistenz gegen Globodera pallida liefert Kartoffelstamme 
(Sorten) mit einem breiten Resistenzspektrum von voll resistent bis gering anfallig. Ihnen 
gegeniiber steht eine ebenfalls breite Virulenzskala des Kartoffelnematoden, was je nach 
Zusammentreffen zu unterschiedlichen Resistenzgraden fuhrt. In diesem System ist die Be
schreibung der Resistenz mittels absoluter Zahlenwerte (z. B. Vermehrungsrate) schwer zu 
verwirklichen, zumal noch die Versuchsbedingungen EinfluB auf das Ergebnis haben. Dies 
ist besonders fur Vergleiche auf intemationaler Ebene ein Problem, da die Testverfahren 
haufig sehr verschieden sind. Es ist ein MaBstab erforderlich, der es erlaubt, m6glichst unab
hangig von Versuchsbedingungen eine Beschreibung bzw. Einordnung der Resistenz von 
Kartoffelstammen vorzunehmen. 

Das Kartoffelnematoden-Panel der Europaischen Pflanzenschutzorganisation (EPPO) 
sieht eine L6sung in der Aufstellung eines Standardsortiments, in dem bestimmte Resistenz
stufen durch geeignete Kartoffelstamrne markiert sind. Erste Versuche mit einem Kartof
felsortiment und verschiedenen G. pallida-Populationen aus der Bundesrepublik Deutsch-
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land, GroBbritannien, den Niederlanden und Frankreich wurden auf internationaler Ebene 
durchgefiihrt. Ein Teil der in Munster erzielten Ergebnisse ist in der Tabelle zusammenge
faBt: 

Vermehrungsrate (Pf:Pi) verschiedener Pa2-Pa3- Population 

Stamm Kalle BBAl RES DAFS/DANI SCRI x 

Darwina 0,21 0,80 0,41 1,15 0,91 0,82 
S. vern. 12380 0,11 0,69 1,9 0,55 0,96 1,03 
Vantage 1,21 2,23 2,04 2,02 2,24 2,13 
Benol 0,64 2,33 2,13 4,74 5,6 3,70 
Corsair 1,33 2,76 4,05 2,64 4,69 3,54 
Morag 1,34 4,96 6,9 6,4 5,9 6,05 
Fiona 8,8 10,9 9,8 18 13 13 

Bei den Priifstellen in GroBbritannien und Frankreich ergaben sich vergleichbare Rangfol
gen. Die Versuche sollen mit zusii.tzlichen Kartoffelstii.mmen und ausgewii.hlten Populatio
nen fortgesetzt werden. (HH 007 und HH 044) 

7. Nachweis von Gelbhalsmausen, Apodemus BaYicollis, in Feldkulturen mittels Gelelek
trophorese - Detection of yellow-necked Field Mice, Apodemus flayicollis, on arable
farmland by gel electrophoresis (Pelz, H.-J. und Gemmeke, H.)

Im Rahmen von Versuchsvorhaben der BBA zum integrierten Pflanzenschutz wurde die 
Artbestimmung von Kleinsii.ugern durchgefiihrt, die in den Jahren 1984 und 1985 in Ver
gleichsbetrieben in Niedersachsen (Kreis Goslar) und Schleswig-Holstein (Kreis Herzogtum 
Lauenburg und Stormarn) gefangen worden waren. Bislang galtApodemus fiavicollis als rei
n er Wald- und Heckenbewohner, der Feldkulturen meidet. Mit Hilfe der Gelelektrophore
se konnten wir jetzt feststellen, daB unter den in den Monaten Juli bzw. September in Raps
und Winterweizenschlii.gen bzw. Zuckerriibenschlii.gen gefangenen Apodemus sp. auch 
Gelbhalsmii.use waren. An Hand der artspezifischen Albuminbande wurden insgesamt 14 
Gelbhalsmii.use und 70 Waldmii.use nachgewiesen. Die Gelbhalsmii.use wurden nicht nur am 
Rande, sondern auch in der Mitte der Versuchsparzellen gefangen. Ziel der weiteren Unter
suchungen ist es zu klii.ren, ob 
a) Apodemus fiavicollis in integriert und konventionell gefiihrten Betrieben unterschiedlich
hii.ufig auftritt, und ob
b) Apodemus fiavicollis an den bislang ausschlieBlich Waldmii.usen zugeschriebenen Saat
schaden im Zuckerriibenanbau beteiligt ist. (HH 035)

8. Untersuchungen zur Wirkung von Kohlendioxid auf Schermause, ArYicola terrestris -
Studies on the effect of carbon dioxide on water voles, Arricola terrestris (Pelz, H.-J.)

Nach erfolgreichen Praxisversuchen zur Bekii.mpfung von Schermii.usen mit Kohlendioxid 
wurde die Wirkung hoher COrKonzentrationen in der Atemluft auf Scherma.use im Labor
versuch beobachtet. In einem Plexiglaskasten wurde die gewiinschte COrKonzentration, 
die aus dem Sauerstoffanteil des Gasgemisches errechnet wurde, eingestellt. Ein Ventilator 
sorgte fiir eine gleichmii.Bige Durchmischung innerhalb des Kastens. 
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Durch Offnen einer Schleuse wurde jeweils eine Schermaus der mit C02 angereicherten 
Luft ausgesetzt. Das Verhalten der Tiere wurde beobachtet und iiber eine Videokamera zur 
weiteren Auswertung aufgezeichnet. Bei Konzentrationen ab 40% C02 begann sich die At
mung der Versuchstiere zu verlangsameri, COrKonzentrationen ab 60% wirkten innerhalb 
von 20 bis 65 Sekunden betiiubend. Ab 60% C02 trat der Tod nach spatestens 5112 Minuten 
ein. Kurz vor dem Atemstillstand aus dem Versuch genommene Scherma.use erholten sich 
jedoch innerhalb von 60 Sekunden vollstandig. Die Tiere verhielten sich wahrend der Versu
che ruhig. Anzeichen fiir Schmerzen oder Leiden waren nicht zu beobachten. Die Begasung 
von Gangsystemen der Schermaus mit C02 ist nach diesen Ergebnissen vom Staridpunkt des 
Tierschutzes her vertretbar. Im Vergleich mit der Kohlenmonoxidbegasung erscheint der 
Einsatz von Kohlendioxid zur Schermausbekampfung vor allem aus umwelttoxikologischer 
Sicht vorteilhafter. (HH 035) 

9. Versuche zur Bekiimpfung der wasserlebenden Schermaus (Amcola terrestris) mit Gift
kodem in schwimmenden Kasten - Control of the aquatic form of the water vole, Am

cola terrestris, with toxic baits in floating stations (Gemmeke, H., in Zusammenarbeit
mit Palm, G., Obstbauversuchsanstalt Jork)

Im Herbst 1985 wurde ein schon 1984 durchgefiihrter GroBversuch zur Bekampfung der am 
Wasser lebenden Schermause mit Giftkodern in schwimmenden Koderkasten in Obstanla
gen im Alten Land wiederholt. Diesmal wurden selbstgefertigte Frischkoder aus Karotten
wiirfeln, die mit Raviac-Konzentrat (Wirkstoff Chlorphacinon) bzw. Calciferol (Vitamin 
D2) getrankt waren, verwandt. Der iiber zwei Monate laufende Versuch hat folgendes erge
ben: 

1. Wirksamkeit der Giftkoder

a) Chlorphacinon-Koder
Wahrend der sechswochigen Giftkoderauslage wurde der Koder von Anfang an sehr gut ge
fressen. Von Woche zu Woche lieB der Verzehr aber kontinuierlich nach, so daB der Koder
zuletzt kaum noch angeriihrt wurde. Das deutet auf eine erfolgreiche Reduzierung der
Schermauspopulation hin, zumal auch nach einer erneuten Bekoderung der Kasten mit un
behandelten Mohren der Verzehr nicht wieder anstieg, wahrend auf einer Kontrollflache in
unmittelbarer Nahe zur gleichen Zeit stets groBe Mengen unbehandelter Mohrenschnitzel
gefressen wurden.

b) Calciferol Koder
Mit Calciferol getrankte Mohrenstiicke wurden vermutlich wegen des unangenehmen Ge
schmacks kaum angenommen. Eine Verbesserung der Attraktivitiit konnte eventuell <lurch
Zugabe von Duft- und Geschmacksstoffen erreicht werden.

2. Nebenwirkungen

Giftkoder mit Antikoagulantien als Wirkstoffkonnen bei Beutegreifern, die vergiftete Tiere 
gefressen haben, Sekundarvergiftungen hervorrufen. Zur Beurteilung der Vergiftungsge
fahr fiir Beutegreifer suchten wiihrend des Giftkoderversuches drei Personen, die mit der 
Koderauslage beschiiftigt waren, die Graben nach verendeten Wirbeltieren ab. Zusatzlich 
iibernahmen drei ornithologisch geschulte Personen die Suche nach verendeten Greifvo
geln. Im Versuchszeitraum wurden auBer Schadnager keine anderen Saugetiere und keine 
Greifvogel tot aufgefunden. 
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Der Versuch hat gezeigt, daB die am Wasser lebenden Schermause mit der Methode der 
,,schwimmenden Koderkasten" wirksam bekampft werden.konnen. Der Bekampfungser
folg hangt aber wesentlich von der Attraktivitat der Giftkoder ab. Frischkoder scheinen be
sonders geeignet zu sein. Die im Versuch verwendeten Koderkasten haben sich bewahrt. 
Ungekliirt ist noch, wieviel Tiere die Kasten nicht aufsuchen. Fur die Beurteilung der Wirk
samkeit der Bekampfung ist dies von groBer Bedeutung. Zur Klarung dieser Frage sind Un
tersuchungen zur Populationsdichte, zum Revierverhalten, zur Sozialstruktur und zum So
zialverhalten der Tiere notwendig. Fur den Bekampfungszeitpimkt und die Bekampfungs
dauer ergeben sich daraus wichtige Hinweise. (HH 041) 

10. Versuche zur Entwicklung eines wirksamen Schermauskoders - Development of an ef-
fective bait for water voles (Gemmeke, H.)

Die zur Zeit zugelassenen Schermauskoder haben sich in vielen Fallen als wenig wirksam er
wiesen. Sie sind fur Schermause offenbar wegen der trockenen Form wenig attraktiv und 
werden deshalb nur in geringer Menge gefressen. In Futterannahmeversuchen wurde mit 
Schermausen im Kafig und im Freiland getestet, welche Nahrungsmittel von den Tieren be
vorzugt gefressen und welche abgelehnt werden. Die Versuche haben ergeben, daB Scher
mause Trockenfutter wie z. B. Weizenkorner und Haferflocken nur in geringer Menge, 
Frischfutter wie z. B. Mohren und Apfel aber reichlich verzehren. Auch gefriergetrocknetes 
Wurzelgemiise wird gut angenommen. 

Als Schermauskoder sind daher Frischkoder besonders geeignet. Bewahrt haben sich mit 
Wirkstoffkonzentrat behandelte Mohrenwurfel. Eine Alternative zu Frischkodern besteht 
in Kodern aus gefriergetrocknetem Material, die im Gegensatz zu Frischkodern lagerfahig 
sind. Weitere Versuche mit solchen Kodern sind erforderlich, um ihre Eignung unter Praxis
bedingungen zu belegen. (HH 041) 

Institut fiir Resistenzgenetik in Griinbach 

Das Institut vertritt innerhalb des Konzepts zum integrierten Pflanzenschutz die ziichterisch 
genetische Komponente. Ziel der Arbeiten ist zum einen die Erstellung von krankheitsresi
stentem Basismaterial fur die Ziichtung, zum anderen die Erarbeitung von Methoden, mit 
den en sich auf ziichterischem Weg schnell und dauerhaft Resistenzen in Kulturpflanzen ein
lagern ]assen. Besonderes Gewicht wird dabei auf den Selektionsteil des Ziichtungsprozes
ses gelegt. Die Ziele werden mit klassis_chen Ziichtungsmethoden, mit Zellkulturtechniken 
und mit gentechnologischen Verfahren verfolgt. 

1. Ziichterischer Aufbau von quantitativen Resistenztragern bei Weizen gegen Septoria no
dorum (Spelzenbraune) - Breeding for quantitative resistance to Septoria nodorum in
wheat (Walther, H.)

Nach dem derzeitigen Wissensstand gibt es im Weizen keine absolute Resistenz gegen den 
Schadpilz Septoria nodorum, der die Spelzenbriiune bedingt. Es bestehen aber graduelleAn
falligkeitsunterschiede, die es wahrscheinlich machen, daB auf mehreren bis vielen Genen 
schwache Resistenzen vorliegen. Ziel der Arbeiten ist es somit, moglichst viele dieser Gene 
zu kombinieren, um so zu einer fur die Praxis hinreichenden Resistenz zu kommen. Die Er
hohung einer derartigen quantitativen Resistenz wird gepragt <lurch zwei Rahmenkriterien: 

.1. durch den Einsatz einer geeigneten Ziichtungsstrategie, die den methodischen Ziich
tungsablauf bestimmt; 2. <lurch die Anwendung wirksamer Erfassungsmethoden, die einen 
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Bezug zur quantitativ genetischen Basis einer Resistenz besitzen. Als Strategie zur Resi
stenzverbesserung von Weizen gegen Septoria nodorum wird ein Verfahren der Anreiche
rung von Genen mit nichtselektiver Wirkung auf den Schadorganismus eingesetzt. Dieses 
Wirt-Parasit unspezifische lnfektionsmodell bietet die Moglichkeit einer resistenzstabilisie
renden Selektion und wird an einem diallelen Kreuzungsprogramm in Nachkommenschaf
ten von F1 - F6 erprobt. 

Resistenzverbesserte Wirtsstamme miissen nach der Selektionsphase ihr Resistenzniveau 
unter Feldbedingungen erreichen. Fiir Selektionen, die unter Gewiichshaus- und Laborbe
dingungen erfolgen, muB daher ein geeignetes Bezugsmerkmal definiert sein. In den laufen
den Versuchen wurde dazu im Feldtest die Kornertragsdifferenz zwischen Infektions- und 
gesunden Kontrollparzellen verwendet. Dieses Merkmal zeigt die summierten Reaktionser
gebnisse des Wirtes aus der Befallsperiode und damit die Gesamtresistenz aller Resistenz
komponenten. 

Fiir das Winterweizensortiment der Bundesrepublik Deutschland wurde im Feldversuch ge
zeigt, daB eine mittlere Symptombonitur auf Blatt und Ahre nach Feldinfektion aus wenig
stens vier aufeinanderfolgenden Entwicklungsstadien eine gute Relation (r = 0,74) zum Be
zugsmerkmal ergibt. Die parallel in einem Gewiichshausversuch unter teilkontrollierten Be
dingungen nach gezielten Punktinfektionen gewonnenen Ergebnisse zeigen am gleichen 
Sortiment eine deutliche Korrelation zu den Befallswerten im Feld, sofern Resistenzreaktio
nen aus mehreren Entwicklungsphasen fiir die Bewertungen herangezogen werden (r = 
0,61). Gleichzeitig wurde deutlich, daB eine Ubereinstimmung zwischen Feld- und Ge
.wiischshaustest mit fortschreitender Entwicklung zunimmt. Resistenzpriifungen in friihen 
Entwicklungsstadien alleine reichen auch unter gut kontrollierten Gewiichshausbedingun
gen nicht fiir eine wirksame Selektion auf quantitative Resistenzen gegen Septoria nodorum 
aus. (HG 014) 

2. Verbesserung der Resistenz gegen Mehltau (Erysiphe graminis) bei Roggen (Secale ce
reale) - Improvement of the resistance to mildew (Erysiphe gramnis) in rye (Secale ce
reale) (Lind, V.)

Unter Einsatz des in den Vorjahren entwickelten Tests zur quantitativen Bestimmung der 
Resistenz von Roggen gegem1ber dem Schadpilz Mehltau (Erysiphe graminis) wurden jetzt 
Roggenpopulationen auf ihr Resistenzverhalten untersucht. Bei dieser Analyse traten fast 
iiberall Genotypen mit vollstiindiger Resistenz auf. Der Anteil konnte 5% erreichen, war 
aber in den in der Bundesrepublik Deutschland geziichteten Populationssorten mit maximal 
0,5% besonders gering. Testkreuzungen innerhalb der Populationen zeigten, daB die Geno
typen dominante und partiell dominante Resistenz enthalten. Viele der Kreuzungsprodukte 
besaBen einen geringeren Resistenzgrad als ihre Eltern. Folglich scheint in Populationen die 
quantitative Auspriigung der Resistenz durch die Kombination verschiedener Genebedingt 
zu sein. Diesen Befund bestiitigen auch die Kreuzungen zwischen Populationen und In
zuchtlinien. Der Anteil der Genotypen mit rezessiver .Resistenz wurde in ingeziichteten Po
pulationen untersucht und schwankt hier zwischen O und 3%. Fiir praktische Zuchtprogram
me werden allerdings nur Resistenzgene mit Dominanz isoliert, in Inzuchtlinien eingelagert 
und auf Resistenz und andere wichtige agronomische Eigenschaften unter Feldbedingungen 
getestet. (HG 006) 
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3. Entwicklung einer Testmethode zur- Selektion aufResistenz gegen Pseudocercosporella
herpotrichoides, dem Erreger der Halmbruchkrankheit bei Getreide - Development of
a screening test for the selection of resistance to Pseudocerosporella herpotrichoides cau
sing eyespot in cereals (Lind, V.)

Der Schadpilz Pseudocercosporella herpotrichoides bewirkt bei Getreide die Halmbruch
krankheit, die zu groBen wirtschaftlichen Verlusten fuhrt. Eine Voraussetzung fur einen ge
zielten genetischen Resistenzaufbau gegen diesen Schadpilz ist die Erarbeitung einer Test
methode zur Erfassung des Resistenzniveaus beim Wirt. Mit dieser Zielrichtung wurde ein 
Fliissigmedium fur die Anzucht von Pseudocercosporella entwickelt, das in seiner stofflichen 
Zusammensetzung dem Pilz Substanzen bietet, die ihm auch in der Pflanze zur Verfiigung 
stehen. Darin liegen die Anteile an Pektin, Maltose, pflanzlichen Zellwanden gut abge
stimmt vor. Diese Optimierung wurde notwendig, da sonst das Proteinspektrum des Myzels 
auf dem synthetischen Kulturmedium erheblich vom Protein des biotisch wachsenden Pilzes 
abweicht. 

In Obereinstimmung mit der taxonomischen Unterteilung von H. Nirenberg (Institut fiir 
Mikrobiologie der BBA, Berlin) glichen sich die Elektropherogramme der loslichen Protei
ne von Pseudocercosporella herpotrichoides, var. herpotrichoides und var. acuformis, stark, 
zeigten aber nur sehr geringe Ahnlichkeit mit den Proteinmustern von P. anguioides und P. 
aestiva. Die beiden letzten Formen konnen wegen ihres geringen Vorkommens bei der Me
thodenentwicklung unberiicksichtigt bleiben. Auf Grundlage charakteristischer Protein
banden wird ein serologischer Resistenztest aufgebaut, der die pilzlichen Prot�ine nutzt, die 
in kranken Pflanzen nachgewiesen wurden und spezifisch fiir eine der beiden Varietaten 
sind. Ihre Isolierung erfolgte mit Hilfe einer praparativen Elektrophorese. (HG 030) 

4. Haploidziichtung auf Gelbmosaik-Virus-Resistenz bei der Wintergerste - Breeding for
barley mosaic virus resistance (BaYMV) in winter barley (Foroughi-Wehr, Barbel)

Die Untersuchungen zur Einlagerung des rezessiven Resistenzgens gegen das Gelbmosaik
Virus (Ba YMV) in deutsche Hochleistungs-Gerstesorten oder Linien wurde 1986 abge
schlossen. Fiir die Wintergerstenaussaat 1986 konnten den Ziichtern iiber 2000 doppelha
ploide Linien zur Priifung auf agronomisch wichtige Merkmale im eigenen Zuchtgarten zu
riickgegeben werden. Etwa die Halfte der Linien ist gegen Ba YMV resistent. Damit wurde 
die Haploid-Technik in Deutschland erstmals fiir praktisch ziichterische Belange nutzbar ge
macht. Die Einlagerung des rezessiven Resistenzgens gelang in wesentlich kiirzerer Zeit (3 
Jahre), als mit konventionellen Methoden, wo mit mindestens sechs Jahren gerechnet wird. 
Die Antherenkultur-Methode wurde bei der Wintergerste so weit entwickelt, daB sie inzwi
schen von praktischen Betrieben iibernommen wurde. 

Um die genetische Basis dieser einheimischen Resistenz, die auf einem rezessiven Gen be
ruht, zu erweitern, ist es erforderlich, Resistenzgene aus anderen Quellen in deutsches 
Zuchtmaterial einzulagern. Solche Quellen sind in asiatischen Gerste-Sortimenten vorhan
den, die allerdings an unsere Umwelt nicht adaptiert sind. Mit klassischer Riickkreuzung, 
kombiniert mit Haploid-Schritten, sollen auch diese Resistenzquellen in moglichst kurzer 
Zeit in einheimischem Material nutzbar gemacht werden. (HG 001) 
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5. Entwicldung eines Systems zur Haploiderzeugung beim Weizen - Development of a sy-
stem for haploid production in wheat (Foroughi-Wehr, Barbel)

Die Versuche zur Haploiderzeugung aus deutschem Sommer- und Winterweizenmaterial 
wurden fortgesetzt. Aus den Ergebnissen geht hervor, daJ3 es fiir die Kallusbildungsrate und 
fiir die Entstehungshaufigkeit griiner Pflanzen genotypische Unterschiede gibt. Kallus- und 
Pflanzenbildung sind jedoch nicht miteinander korreliert. Die genotypische Abhangigkeit 
dieser Gewebekulturtauglichkeit wurde auch in Sommerweizenkreuzungen nachgewiesen, 
in die franzosische und chinesische Sorten mit ho hem Ertrag und mehltauresistente Weihen
stephaner Stamme einbezogen waren. Dabei konnte ein Stamm ausgelesen werden, der eine 
iiberdurchschnittlich gute Gewebekulturtauglichkeit aufweist. Er erbrachte mit bis zu 2,0% 
griiner Pflanzen bezogen auf angesetzte Antheren eine ahnlich hohe Erfolgsrate, wie die be
s ten bisher gepriiften Wintergersten. Die aus diesen Kreuzungen entstandenen doppelha
ploiden Linien werden im nachsten Jahr fiir eine erste Priifung im Feld angebaut. Aus Ziich
termaterial, deren Antheren im 2. Halbjahr 1984 angesetzt wurden, ist eine homozygote 
doppelhaploide Linie hervorgegangen, die 1986 das erste Mai in einer 2 m2 Parzelle auf dem 
Feld angebaut wurde. 

Die cytologischen Untersuchungen an den Wurzelspitzen der Ai-Pflanzen ergaben, daJ3 et
wa 80% der Pflanzen polyhaploid (2n = 3x = 21) und 20% spontan verdoppelte diploide 
Pflanzen (2n = 6x = 42) sind. Der Anteil haploider Pflanzen, die aus der Antherenkultur 

· entstehen und erfolgreich colchiziniert werden miissen, ist damit beim Weizen etwa 5mal so
hoch wie bei der Gerste. Die Ursache liegt vermutlich in dem unterschiedlichen Ausgangs
genom der Mikrosporen, das in der polyhaploiden Form stabiler ist als in der haploiden.
(HG 027)

6. Erzeugung von haploiden Weizen- und Gerstenlinien aus isolierten Mikrosporen - Pro
duction of haploid wheat and barley lines from isolated microspores (Bolik, Mechthild
und Datta, S. K.)

Neben der Moglichkeit, Haploide mit der Antherenkultur zu erzeugen, gelingt dies zuneh
mend auch mit der Kultur isolierter Mikrosporen, wobei die jungen Pollenkorner auJ3erhalb 
der Anthere meist als Suspensionskultur in Fliissigmedien regeneriert werden. Diese Me
thode bietet neben der Haploidie des Systems die zusatzlichen Vorteile von Zellkulturen. 
Die bei der Gerste gesammelten Erfahrungen mit der Mikrosporenkultur lie Ben sich auf den 
Weizen iibertragen. Dabei zeigte sich, daB auch beim Weizen Zellteilung, Kallusbildung, 
Kalluswachstum und Pflanzenregeneration <lurch Konditionierung des Kulturmediums mit 
jungen Antheren oder Fruchtknoten positiv beeinfluJ3t werden konnen. Die wahrend einer 
siebentagigen Vorkulturzeit im Nahrmedium entstandenen oder abgegebenen Konditionie
rungsfaktoren konnten diinnschichtchromatographisch (DC) reproduzierbar isoliert wer
den. Sie verhielten sich auf der DC-Platte ahnlich einem Auxin. Aus einer der DC-Banden 
gelang mittels Hochdruckfliissigkeitschromatographie die Isolierung einer Reinsubstanz, 
die im Bio test eine annahernd gleich hohe teilungsfordernde Wirkung besitzt, wie die kondi
tionierten Medien. Die Konditionierung der Medien und die isolierbare Menge des Kondi
tionierungsfaktors unterlag jahreszeitlichen Schwankungen. Es konnte ein direkter Zusam
menhang zwischen der Konzentration des Faktors im Medium und der Produktion von Mi
krokalli nachgewiesen werden. Dabei wiesen die im Friihjahr/Sommer konditionierten Me
dien eine relativ hohe Konzentration des Faktors auf und zeigten auch in der Mikrosporen
kultur die besten Kulturerfolge. Die Aufklarung der Struktur des Konditionierungsfaktors 
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ist weiterhin ein Forschungsziel, damit die Mikrosporenkultur in Zukunft vereinfacht und 
auch reproduzierbarer wird. 

Nachdem die Kulturbedingungen und die Zusammensetzung der Medien fur den Weizen 
und die Gerste optimiert worden sind, gelingt jetzt die Induktion multizelluliirer Mikrospo
ren, die Bildung embryogener Strukturen und die direkte Regeneration von Weizenpflan
zen. Zur Zeit liegt die Regenerationsrate beim Weizen hoher als bei der Gerste. Es konnte 
mit der Selektion auf Krankheitsresistenz an Mikrosporen bzw. Mikrokalli begonnen wer
den. (HG 027) 

7. In vitro Selektion resistenter Gerste· und Weizenlinien aus somatischen Zellkulturen mit
Phytotoxinen - In ritro selection of resistant lines of barley and wheat in somatic cell cul

tures using phytotoxins (Chawla, H. S.)

Bei Gerste und Weizen wurden ausgehend von unreifen Embryonen Kallus- und Suspen
sionskulturen angelegt. Dabei erwies sich fur die Gerste das B 5 Medium bei 22 °C, fur Wei
zen ein MS Medium bei 27 °C jeweils mit 2mg/l 2,4-D am besten. Kaili mit embryogenen 
Strukturen wurden dann auf Regenerationsmedium umgesetzt; die Regenerationsraten la
gen je nach Genotyp zwischen 28 und 65%. Wahrend zusatzliche Phytohormone in jungen 
Kulturen kaum signifikanten EinfluB auf das Regenerationsverhalten batten, waren sie in 
5-6 Monate alten Kulturen zur SproBinduktion essentiell. Die Regenerationsraten liegen
jetzt bei einer Frequenz, die die Selektion mit Phytotoxinen und die Regeneration des iiber
lebenden Materials erlaubt. Bisher wurden Fusarinsaure und teilgereinigte Toxine von Hel

minthosporium und Fusarium eingesetzt. Es liegen jetzt Gerstepflanzchen vor, die nach
mehreren Toxinpassagen regeneriert wurden. (HG 034)

8. Einsatz von Zell- und Gewebekulturtechniken zum Resistenzautbau bei der Kartoffel -
Application of cell- and tissue culture techniques in resistance breeding programs of po
tato (Wenzel, G.)

Der Einsatz dihaploider Klone (2n = 2x = 24) nimmt in der Kartoffelziichtung bereits wei
ten Raum ein. Diese Klone werden meist parthenogenetisch aus der tetraploiden Kulturkar
toffel gewonnen, wogegen monohaploide (2n = x = 12) androgenetisch iiber Antherenkul
tur erzeugt werden. Beide Ploidiestufen lassen sich jetzt auch iiber isolierte Mikrosporen
kultur in Fliissigmedien erzielen. Das Ausgangssortiment fur derartige Klone konnte durch 
Einbeziehung von Klonen aus den U.S. A. und dem lnternationalen Kartoffelzentrum im Li
ma, Peru, betrachtlich erweitert werden. Es erwies sich bier jedoch als notwendig, zunachst 
alle Klone iiber Meristemkultur von Viren zu reinigen. 

Die Feldversuche bestatigen, daB es moglich ist, durch den Einsatz von monohaploiden bzw. 
von daraus hervorgegangenen homozygoten dihaploiden Klonen, polygen verankerte 
Krankheitsresistenz, die normalerweise einem quantitativen Erbgang folgt, qualitativ in die 
nachste Generation weiterzugeben. (HG 023) 

9. Versuche zur somatischen Fusion dihaploider Kartoffeln - Somatic fusion experiments
using dihaploid potatoes (Deinling, Sabine, in Zusammenarbeit mit Alleweldt, G., Uni
versitat Hohenheim)

Neben der Regeneration von Kartoffelprotoplasten gelingt in zunehmendem MaBe deren 
somatische Hybridisierung. Bei der Fusion addieren sich die Genome beider Eltern; zwei di-
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haploide Ausgangsklone (2n = 2x = 24) verschmelzen zu einer tetraploiden Hybride (2n =
4x = 48), wobei auch polygen bedingte Eigenschaften wie Feldresistenzen gegeniiber Viren 
oder Schadpilzen addiert werden. 

Es gibt im wesentlichen zwei Fusionsarten, die verglichen und optimiert werden: die Elek
trofusion und die chemische Fusion. Bei beiden Techniken Jiegt der Anteil der gewiinschten 
Hybriden nur bei etwa 1 % , so daB die eigentlichen Schwierigkeiten der Fusion in der Selek
tion der Hybriden liegen. Hierzu wird an der komplementaren Selektion mit Toxinen von 
Fusarium und Phytophthora nach Fusion von Fusarium- bzw. Phytophthora-resistenten Pro
toplasten gearbeitet. Ein anderer Ansatz ist der Einsatz von Markergenen zur Selektion der 
Hybriden. So wird versucht, mit Hilfe einer.in einen Fusionspartner kllnstlich eingelagerten 
Antibiotikaresistenz (in Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut fiir Ziichtungsfor
schung, Koin-Vogeisang) in einem sehr friihen Stadium auf die Fusionshybriden zu selektie
ren. Als ein Vorselektionssystem fiir somatische Hybriden laBt sich auch die besondere 
Wiichsigkeit von Protoplastenkalli nutzen. 

Zur Identifizierung der somatischen Hybriden wurden Proteine aus Blattextrakten gelelek
trophoretisch aufgetrennt. Doch sind solche Pherogramme bei der Kartoffel nicht so spezi
fisch wie aus Knollenextrakten, so daB es sinnvoller erscheint, den Hybridnachweis anhand 
von Chloroplasten-DNA durchzufiihren. Erste Versuche dazu brachten aussichtsreiche Er
gebnisse. (HG 026) 

11. Vergleich 32p und Biotin markierter cDNA Sonden zum Nachweis von Kartoffel Y Vi
rus durch ,,Dot Blot"-Hybridisierung - Comparison of 32p and Biotin labelad cDNA
probes for detection of potato virus Y (PVY) by ,,dot blot"-hybridization (Graner, A.,
in Zusammenarbeit mit de Zoeten, G. A., Univ. of Wisconsin, Madison, U.S.A.)

Serologische Verfahren, im besonderen der ELISA, sind gegenwartig die am weitesten ver
breiteten Verfahren zum Virusnachweis. Doch nicht in allen Fallen gelingt es, brauchbare 
Antiseren gegen ein Virus herzustellen. Als Alternative bietet sich der Virusnachweis durch 
cDNA Hybridisierung an. Die Markierung der cDNA mit radioaktivem Phosphat schrankt 
die Anwendung dieser Methode jedoch auf spezialisierte Laboratorien ein. Um die cDNA 
Hybridisierungsmethode auf ihre Tauglichkeit fiir die Routinediagnose zu priifen, wurde 
Kartoffel Y Virus, sowohl in gereinigter Form, als auch in einer Mischung mit Pflanzenex
trakt, nachgewiesen. Hierbei wurden zwei verschiedene cDNA Markierungsverfahren -
ein radioaktives und eines, welches auf dem indirekten Nachweis der cDNA iiber Biotin ba

. siert - verglichen. Beide fiihrten zu einem Virusnachweis im Subnanogramm Bereich. Es 
traten jedoch falsche Positive auf, besonders bei der nicht radioaktiven Methode. Die Hy
bridisierung mit der reinen cDNA Sequenz ( ohne Vektoranteil pUC 9) fiihrte zu keiner ent
scheidenden Verbesserung der Selektivitat. Ein Vergleich der Sensitivitat beider Methoden 
zeigte, daB das nicht radioaktive Verfahren dem radioaktiven durchaus ebenbiirtig, wenn 
nicht gar iiberlegen ist. (HG 037) 

U. Vergleich bestehender Methoden zum Nachweis von potato spindle tuber viroid
(PSTV) (Graner, A., Bruning, H. und Ziichner, S., in Zusammenarbeit mit Fischbeck,
G., Technische Universitat Miinchen)

Potato spindel tuber viroid (PSTV), der Erreger der Spindelknollensucht ist ein subvirales 
Pflanzenpathogen, welches ausschlieBlich aus einzelstrangiger, ringformiger RNA (Lange, 
359 Basen) besteht. Aufgrund von EG Quarantanebestimmungen muB Kartoffelpflanzgut, 
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welches fur den Export bestimmt ist, auf Viroidbefall gepriift werden. Gegenwartig werden 
mit einem elektrophoretischen Nachweisverfahren, der Returngelelektrophorese, Kartof
felproben im Routinetest gepriift. Die Nachweisgrenze der Methode liegt bei ea. 80pg Viro
id. Es wurden ea. 2500 Proben untersucht. Die Genauigkeit der Methode ermoglicht es, drei 
Proben zu einer Mischprobe zu vereinigen, wodurch Arbeitszeit und Analysekosten einge
spart werden konnen. Eine noch gr6Bere Empfindlichkeit besitzt der Viroidnachweis mit 
Hilfe der cDNA Hybridisierungstechnik. Hierbei wird das Viroid mit einer zu seiner RNA 
Sequenz komplementaren DNA (cDNA) nachgewiesen. Gegenwartig ist die Anwendung 
dieser Methode jedoch noch an den Gebrauch von radioaktivem 32p Isotop zur Markierung 
der Gensonde gebunden. Daher wurden zwei nicht radioaktive cDNA Markierungen auf ih
re Tauglichkeit fur den Viroidnachweis gepriift. In einem Verfahren ist die PSTV cDNA mit 
Digoxigenin markiert, im anderen mit Biotin. Bei beiden wird die cDNA, nach Hybridisie
rung mit der Probe, durch einen Enzymtest nachgewiesen. In vergleichenden Untersuchun
gen erwies sich das Biotin Verfahren als iiberlegen. Es konnten ea. 2pg gereinigte Viroid 
RNA reproduzierbar nachgewiesen werden. Dies entspricht etwa der Empfindlichkeit der 
radioaktiven Methode. Weitere Versuche wurden durchgefuhrt, um das Auftreten von fal
schen positiven Signalen, wie sie im Gegensatz zum radioaktiven Verfahren vermehrt auf
treten, zu unterdriicken. Es konnte nachgewiesen werden, daB sie nicht, wie vielfach ange
nommen, auf in der Pflanzenprobe enthaltenes, endogenes Biotin zuriickzufuhren sind. 
Durch ,,Northern Blot"-Analyse wurde dariiber hinaus gezeigt, daB auch keine Interaktion 
zwischen cDNA und zellularen RNA Spezies stattfindet. (HG 028/HG 032) 

13. Pathogendiagnose von Knollenna8faule-Erreger (Erwinia carotovora) an Kartoffeln
mittels molekularer Hybridisierung - Pathogendiagnosis of soft rot causing bacteria
(Erwinia carotovora) on potato tubers by means of molecular hybridization (Bruning,
H.)

Das Auftreten der bakteriell verursachten Schwarzbeinigkeit und KnollennaBfaule bei der 
Kartoffel hat in den letzten beiden Jahrzehnten stark zugenommen. Als Erreger werden in 
erster Linie pektinolytisch aktive Arten von Erwinia verantwortlich gemacht. Eine -Ober
windung der Anfalligkeit durch diese Pathogene kann nur in der Ziichtung resistenter Kl one 
bestehen. Hierzu soll iiber die Pathogendiagnose von Erwinia durch Methoden der DNA
Detektion (Molekulare Hybridisierung im ,,Dot Blot"-Verfahren) eine Korrelation zwi
schen Befallshaufigkeit und pflanzeneigenen Resistenzmarkern hergestellt werden. 

Der Aufbau des Erwinia-Diagnosesystems sieht zunachst die Etablierung einer Erwinia ca
rotovora var. atroseptica (Eca) Genbibliothek durch Klonierung des Genoms in Escherichia 
coli vor. Durch ,,Screening" der Gen bank auf Erwinia - spezifische enzymatische Aktivitat 
werden Klone mit pektinolytischer Aktivitat identifiziert. Die Plasmid-DNA solcher Klone 
wird isoliert und durch Restriktionsanalysen charakterisiert. Aus dem Genmaterial wird ei
ne Hybridisierungssonde hergestellt, die fur die ,,Dot Blot"-Hybridisierung der Kartoffel
proben geeignet ist. Fiir die Sondenentwicklung muBten solche Eca Stamme ausgesucht 
werden, die nachweisbare pektionolytische Aktivitat besitzen. Es sind drei verschiedene 
Eca Stamme in Kultur genommen worden. Diese Stamme, von E. Langerfeld (Institut fur 
Pflanzenschutz in Ackerbau und Griinland der BBA, Braunschweig) zur Verfugung gestellt, 
sind identisch mit den bei der Deutschen Sammlung von Mikroorganismen gefuhrten Erwi
nia carotovora var. atroseptica Stammen 30184, 30185 und 30186. Fiir die Klonierung pekti
nolytischer Erwinia Gene in E. coli ist ein gutes Selektionssystem wichtig, mit dem das 
,,Screenen" auf Pektinsaureabbau eindeutige Aussagen ermoglicht. Ein im Institut fur Bio-

H 74 



chemie der BBA, Braunschweig, entwickelter Biotest wurde leicht abgewandelt. Nach An
farben der mit Eca bewachsenen Agarplatten mit Methylenblau zeigt der nicht gefii.rbte Hof 
um die Kolonien den Abbau der Pektinsaure an. 

Da bei Bakteden bestimmte Fahigkeiten, z. B. Antibiotica-Resistenz, Nutzung bestimmter 
Nahrstoffquellen usw. haufig Plasmid-kodiert sind, wurden die Stamme Eca 30184, 30185 
und 30186 auf das Vorhandensein von Plasmiden untersucht. Alle drei Stamme besitzen 
Plasmide. Eca 30185 enthalt ein ea. 32 kb Plasmid, das in hoherer Kopienzahl vorliegt, wah
rend die in Eca 30184 und 30186 kleiner als 30 kb sind und als ,,single copy" Plasmide vorzu
liegen scheinen. Mit denisolierten Plasmiden soll festgestellt werden, ob der Pektinsaureab
bau Plasmid-kodiert oder chromosomal kodiert ist. Danach kann entschieden werden, wel
che Nukleinsauren zur Konstruktion der Gensonde genutzt werden konnen. (HG 029) 

lnstitut fiir biologische Schiidlingsbekiimpfung in Darmstadt 

Aus AnlaB des 75. Jahrestages der Erstbeschreibung von Bacillus thuringiensis veranstaltete 
das Institut am 25. August in Darmstadt ein Memorial-Symposium fiir den Entdecker Dr. 
Ernst Berliner (1880-1957), das viele Experten und Interessenten aus dem Iµ- und Ausland 
anzog. Der genannte Bazillus wird sei 1960 fiir Zwecke der biologischen Schaellingsbekamp
fung industriell produziert und inzwischen weltweit angewandt. Er besitzt eine spezifische 
Wirkung auf bestimmte Insektengruppen und eignet sich daher in hervorragender Weise fiir 
eine selektive Bekampfung. Inzwischen sind drei verschiedene Pathotypen bekannt, von de
nen einer auf Schadraupen (KohlweiBlinge, Maisziinsler, Mehlmotten, Eichenwickler, 
Schwammspinner etc.), ein anderer auf Larven des Kartoffelkafers und ein dritter auf Miik
ken brut abtotend wirkt. Auf dem.Symposium berichteten Wissenschaftler aus dem In- und 
Ausland iiber die Verwendung von B. thuringiensis in der Land- und Forstwirtschaft in Eu
ropa, in Nordamerika und in den sozialistischen Landern. Weitere Themen waren die Be
kampfung von Stechmiicken und Kriebelmiicken als Lastlinge bzw. Vektoren von Infek
tionskrankheiten mit B. thuringiensis var. israelensis und die Genetik des B. thuringiensis so
wie Moglichkeiten seiner genetischen Manipulation. AuBer fiir dieses Symposium war das 
Institut auch in diesem Jahr wieder Treffpunkt fiir weitere Tagungen und Informationsver
anstaltungen. Besondere Bedeutung hatten unsere Arbeiten auch fiir den biologischen 
Pflanzenschutz in Entwicklungslandern. Es wurden Fortschritte in der Auswahl geeigneter 
Trichogramma-Stamme zur Bekampfung des Asiatischen Maisziinslers sowie verschiedener 
Baumwollschadlinge erzielt. Die Einbiirgerung von T. evanescens zur Bekampfung des 
Asiatischen Maisziinslers ist auf einigen philippinischen Inseln gelungen. In West-Samoa 
konnte die erfolgreiche Einbiirgerung verschiedener Nutzorganismen konstatiert werden. 
Darunter das am Institut erforschte Virus gegen den Indischen Nashornkafer. Das im ge
samten Siidpazifik eingebiirgerte Virus vermehrt sich nun selbsttatig und reduziert auf na
tiirliche Weise die Schadlingspopulation. 

1. Forderung der natiirlichen Gegenspieler von Schadinsekten im Getreide durch Feldraine
und chemisch unbehandelte Feldrander - Enhancement of antagonists of cereal pests by
balks and field-edges untreated with pesticides (Welling, M.)

Breite Feldraine sind Lebensraum fiir eine Vielzahl von Arthropoden, denen eine Rolle bei 
der Regulation von Schadinsekten in der Agrobiozonose zukommen kann. 
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Im vorderen Odenwald wurde untersucht, ob durch geeignete Feldrand-Behandlungen die 
Verzahnung zwischen Feldrain und Feld gefordert und damit eine verstiirkte Ausbreitung 
der Niitzlinge vom Feldrain in die intensiv genutzte Ackerfliiche erreicht werden kann: Der 
Rand eines ea. 120 m langen Winterweizenfeldes, der an einen breiten Feldrain grenzte, 
wurde in drei 5 m breite Parzellen geteilt: konventionell ( d.h. behandelt wie das iibrige 
Feld), herbizidfrei und herbizidfrei plus Kleeuntersaat. Von den epigaischen Nutzarthopo
den waren Laufkiifer, kleine Hautfliigler und Weberknechte am stiirksten in der Untersaat
parzelle vertreten, wiihrend sich bei Webspinnen und Kurzfliiglern (Col., Staphylinidae) 
keine groBen Unterschiede zeigten. 

Die Blattlausdichte in der Untersaatparzelle war verglichen mit dem konvetionell bearbeite
ten Feldrand durchgiingig geringer. Nachdem im Feld ( nicht im Feldrand) eine Spritzung mit 
Pirimor (200 g/ha) durchgefiihrt warden war, verlief die Neubesiedlung mit Blattliiusen auf 
dem Feldteil hinter der Untersaatparzelle gebremster als auf dem iibrigen Feld. Die Unter
suchungen werden fortgefiihrt. (HS 029) 

2. Der Einflu6 eines Phacelia- und Lolium-Streifens zwischen Ackerfliichen auf die Lautkii
fer-Fauna (Col., Carabidae) - Impact of a Phacelia-and Loli um-Strip between fields on
the fauna of carabid beetles (Kokta, Christine und Welling, M., in Zusammenarbeit mit
dem Institut fiir Unkrautforschung der BBA, Braunschweig)

Nahe Braunschweig wurde in einer intensiv genutzten Agrarlandschaft zwischen einem 
Wintergerste- und einem Zuckerrubenfeld ein ea. 2 m breiter Streifen zum einen mit Phace
lia tanacetifolia, zum anderen mit Lolium multiflorum eingesiit. Mit Barberfallen und Lauf
kreuzen konnten Artenspektrum und -verteilung sowie die Wanderungsrichtungen von 
Laufkiifern erfaBt werden. Innerhalb dieses Streifens trat eine deutlich hohere Anzahl von 
Laufk:afer-Arten (39) im Vergleich zu den Feldern (17 in Gerste und 19 in Ruben) auf. Auch 
im Dominanzspektrum ergaben sich zwischen Streifen und Feldern deutliche Unterschiede: 
Im Streifen dominierten fiinf Arten mit jeweils 10-16% an der Gesamtindividuenzahl; das 
Artenspektrum war ausgeglichener. In den Zuckerruben wurden die Laufkiifer zu uber 2/3 

nur von Trechus quadristriatus und Pterostichus melanarius gestellt, in der Wintergerste zu 
2/ 3 allein von Loricera pilicornis. 

Ein solcher Streifen dient auBerdem bei Veriinderung des Feld-Biotops als Ruckzugsgebiet 
der Feldbewohner, was besonders bei Loricera pilicornis gezeigt werden konnte. Nach der 
Ernte stromten die Tiere in Mengen in den Einsaatstreifen, der somit zum Uberleben eines 
groBen Teils der Population dieses nutzlichen Laufkiifers beitragen kann. Die Bedeutung 
des Streifens als Lebensraum tritt bier ebenso zutage wie die Moglichkeit von Wechselwir
kungen zwischen Feld und ,,naturnaher" Restfliiche. (HS 029) 

3. Methoden zur Priifung der Nebenwirkungen von Pflanzenschutzmitteln aufNutzarthro
poden - Methods to test the side effects of pesticides on beneficial arthropods (Hassan,
S. A., in Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten in neun europiiischen Liindern)

Im Rahmen der Arbeitsgruppe ,,Ptlanzenschutzmittel und Nutzorganismen" der Internatio
nalen Organisation fur Biologische Bekiimpfung (IOBC) wurde die Entwicklung von nor
mierten Testverfahren fortgesetzt. Gegenwiirtig beteiligen sich etwa 35 Kollegen an der Er
stellung von Labor-, Halbfreiland- und Freilandpriifverfahren fiir Niitzlinge (Insekten, Mil
ben, Pilze). Bisher wurden im Rahmen von drei gemeinsamen Priifaktionen insgesamt 60 
Priiparate getestet und die Ergebnisse publiziert. Im Berichtszeitraum konnte die Priifung 
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von 20 weiteren Praparaten an 19 Niitzlingsarten weitgehend abgeschlossen werden. Fol
gende dieser Praparate lieBen selektive Eigenschaften erkennen: die Fungizide Milgo-E, 
Rubigan, Ortho-Phaltan 50, Trimidal EC, Topas, Tilt und die Herbizide Gesaprim 50, Fusi
lade, Roundup. (HS 001) 

4. Insektizide Wirkungen von ausgewiihlten Pflanzenextrakten - Insecticidal effects of se
lected plant extracts (Klingauf, F. und Stein, Ursula, in Zusammenarbeit mit Bestmann,
H.-J. und Vostrowsky, 0., Institut fiir Organische Chemie, Universitat Erlangen-Niirn
berg)

In Laborversuchen wurden ethanolische Ausziige von acht in die engere Wahl genommenen 
Pflanzenarten auf ihre biologische Wirksamkeit gegeniiber drei wirtschaftlich bedeutende 
Blattlausarten, dem Meerrettichblattkafer (Phaedon cochleariae) sowie der Kohlmotte 
(Plutella xylostella) getestet. Gute insektizide Wirkungen zeigte der Essigbaum, Rhus typhi
na. Dieser aus Nordamerika eingebiirgerte Zierstrauch ist im allgemeinen frei von Schadin
sekten und KrankheitsbefalL Die Abtotungsraten la gen bei den Blattlausen 24 Std. nach Be
handlung zwischen 48 und 96%. Dabei erwies sich die Grune Pfirsichblattlaus, Myzus persi
cae, als die empfindlichste Blattlausart, gefolgt von der Bleich en Getreideblattlaus, Metopo
lophium dirhodum, und der Schwarzen Bohnenblattlaus, Aphis fabae. In FraBtests mit frii
hen Larvenstadien von P. cochleariae und P. xylostella konnte nur bei dem Meerrettichblatt
kafer eine deutliche FraBabschreckung und eine hohere Mortalitat (70%) beobachtet wer
den. Um die gute aphizide sowie fraBhemmende Wirkung von R. typhina auf bestimmte 
Stoffklassen oder einzelne Komponenten zuriickfuhren zu konnen, wurden sowohl das athe
rische 01 als auch einzelne daraus gewonnene Fraktionen chemisch analysiert. Mehr als 70 
Bestandteile, die jedoch im einzelnen noch biologischen Tests unterzogen werden miissen, 
konnten identifiziert werden; darunter u. a. Terpenoide, Kohlenwasserstoffe, Aldehyde, 
Fettsauren und m-substituierte langkettige Alkylphenole. (HS 026) 

5. Verfahren zur Optimierung des Einsatzes von Trichogramma evanescens gegen den
Maisziinsler - Procedures to optimize the use of Trichogramma eYanescens against the
European corn borer (Hassan, S. A., in Zusammenarbeit mit dem Pflanzenschutzdienst
Freiburg)

Nachdem die Wirksamkeit von Trichogramma evanescens zur Bekampfung des Maisziins
lers wiederholt bewiesen wurde, und inzwischen groBflachige kommerzielle Anwendungen 
dieses Niitzlings in der Bundesrepublik Deutschland erfolgen, waren Untersuchungen zur 
Optimierung der Parasiten-Dosis sowie der Freilassungstermine erforderlich. Es wurden in 
zwei Jahren Trichogramma-Freilassungen zur Bekampfung des Maisziinslers in vier ver
schiedenen Dosen in Kornermais und SiiBmais (je fiinf Kornermaisfelder und ein SiiBmais
feld) verglichen. Bei jeder Variante erfolgten zwei Trichogramma-Freilassungen durch Aus
bringen von Papprahmchen mit je ea. 1500 parasitierten Wirtseiern. Durch Veranderung 
der Abstande zwischen den Freilassungsstellen lieB sich die Dosis in den verschiedenen Ver
suchsparzellen variieren: 20 x 20 m = 38.000 Parasiten/ha, 15 x 15 m = 67.000, 10 x 10 m = 
150.000 und 5 x 5 m = 600.000 Parasiten/ha. Die Verminderung der Maisziinslerlarven be
trug im Kornermais im ersten Jahr bei den verschiedenen Freilassungsdosen im Vergleich zu 
den unbehandelten Kontrollparzellen 62, 77, 83, 91%; im zweiten Jahr waren es 65, 77, 87, 
83%. Bei SiiBmais lagen die Verminderungen bei 39, 46, 50, 76% im ersten und bei 74, 80, 
86, 89% im zweiten Jahr. Diese Ergebnisse zeigen, daB die Trichogramma-Freilassungsdosis 
fiir die gegenwartig in der Praxis iiblichen zwei Behandlungen von je 75 .OOO Parasiten/ha bei 
Kornermais bzw. 150.000 bei SiiBmais durchaus vertretbar ist. (HS 020) 
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6. Bekiimpfung des ApfelwickJers Cydia pomonella und des Apfelschalenwicklers Adoxo
phyes orana mit Eiparasiten der Gattung Trichogramma - Control of the codling moth
Cydia pomonella and the summerfruit tortrix moth Adoxophyes orana with egg parasites
of the genus Trichogramma (Hassan, S.A., in Zusammenarbeit mit dem Pflanzenschutz
dienst Freiburg)

Methoden zur Feststellung der Eignung von Trichogramma-Arten zur Bekampfung von 
Schadlepidopteren wurden im Rahmen eines Auftrages der Deutschen Forschungsgemein
schaft entwickelt und erprobt. In einer Reihe von Laborversuchen erfolgten Vergleiche von 
15 verschiedenen Trichogramma-Arten auf deren Leistung gegeniiber Cydia pomonella und 
Adoxophyes orana. Bei diesen Untersuchungen wurde einerseits die Parasitierungsleistung 
der Niitzlinge gegeniiber dem jeweiligen Schadling und andererseits in Wahlversuchen die 
Praferenz der Zielwirte gegeniiber dem Ersatzwirt in der Massenzucht (Sitotroga cerealella) 
getestet. Bei diesen Laborpriifungen lieBen Trichogramma dendrolimi(Stamm 22), T. em
bryophagum (Stamm 42), T.sp. (Stamm 45) und T.sp. (Stamm 48) gute Leistungen gegen
iiber beiden Apfelschadlingen erkennen. Die Wirksamkeit dieser Trichogramma-Arten 
wurde im paktischen Einsatz in den Raumen Bruchsal, Darmstadt und Freiburg getestet. In 
einer Apfelanlage in Bruchsal-Heidelsheim ergaben Freilassungen von T. dendrolimi 
(Stamm 22) Wirkungsgrade gegen C.pomonella undA.orana von 51,9 bzw. 29,4% gegen
iiber 44,2 bzw. 11,9% bei T.embryophagum (Stamm 42). Nahe Darmstadt brachte die An
wendung von T.dendrolimi (Stamm 22) gegen C.pomonella und A. orana Wirkungsgrade 
von 63,2 bzw. 59,1%, der Einsatz von T. embryophagum (Stamm 42) hingegen 62,9 bzw. 
34,0%. In Denzlingen bei Freiburg waren vier verschiedene Stamme im Versuch. Dort erga
ben sich bei der Bekainpfung von C. pomonella bzw. A. orana folgende Wirkungsgrade fur 
T. dendrolimi (Stamm 22) 59 ,5 bzw. 86,6%, fur T. embryophagum (Stamm 42) 29 ,5 bzw.
60,6%, fur T.sp. (Stamm 45) 41,6 bzw. 87,9% sowie fur T.sp. (Stamm 48) 57,2 bzw. 51,2%.
Zur genaueren Differenzierung sind weitere Feldversuche geplant. (HS 020)

7. Zur Produktion entomophager Nematoden - Production of entomogenous nematodes
(Bathon, H.)

Mit entomophagen Nematoden konnen die Larven versteckt fressender Insekten, z.B. des 
Gefurchten DickmaulriiBlers, der Erdeulen oder auch des Apfelbaumglasfliiglers, biolo
gisch bekampft werden. Eine wesentliche Voraussetzung hierzu stellt die Produktion effek
tiver Nematodenstamme dar. Als ersten Schritt verglichen wir die Vermehrung verschiede
ner Stamme auf einem natiirlichen Wirt, der GroBen Wachsmotte, und auf mehreren kiinst
lichen Diaten. Der Nematode Steinernema feltiae erbrachte im Mittel 4,5 x 1Q5 bzw. 1 x 106 
einsatzfahige Larven je Gramm Wachsmottenraupe bzw. bestem getesteten Nahrmedium. 
Im Vergleich hierzu lag die Produktivitat des besten gepriiften Stammes Heterorhabditis 
bacteriophora bei 1 x 1Q6 bzw. 2 x 1Q5 Larven je Gramm Wachsmottenraupe bzw. Diat. Die 
Ausbeuten auf den Diaten !assen sich bei kommerzieller Produktion sicher noch erhohen. 
Allerdings konnen bereits jetzt mit den getesteten Produktionsmethoden geniigend Nema
todenlarven fur Freilandversuche bereitgestellt werden, was insbesondere fur die Erpro
bung von nicht kommerziell erhaltlichen Stammen von Bedeutung ist. (HS 027) 
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versuch ermittelt werden muB. Die japanischen Isolate des Serotyps H 10 gehoren iibrigens, 
im Gegensatz zu den europaischen Isolaten, einem besonderen 0-Serotyp an. (HS 010) 

12. Priifung von a-Exotoxin des Bacillus thuringiensis auf Fischtoxizitat - Evaluation of
acute fish toxicity of a-exotoxin of Bacillus thuringiensis (Krieg, A.)

Im Zusammenhang mit Fragen des Gewasserschutzes bei der Anwendung von Bacillus thu
ringiensis im Freiland gegen Schadraupen, Miickenlarven oder Kaferlarven wurden Unter
suchungen zur Fischtoxizitat durchgefiihrt. Alie bisher gepriiften Stamme der Bac;illus ce
reus/thuringiensis-Gruppe produzieren in der vegetativen Phase in bestimmten Nahrmedien 
(Hirn-Herz-Infus) ein unspezifisch wirkendes toxisches Protein: a-Exotoxin. Gepriift wurde 
jetzt die Wirkung dieses Toxins aus 12- bzw. 18-Std.-Kulturen der praxisrelevanten Stamme 
HD-1 (Pathotyp A), A-60 (Pathotyp B) und BI 256-82 (Pathotyp C). Als Vergleich diente 
der a-Exotoxin-negative B. megaterium (Stamm SF 100). Unter Verwendung von 3 cm-Gup
pies (Lebistes reticulatus) als Testtiere fand sich bei alien B. thuringiensis-Stammen in der 
hochsten Konzentration (Verdiinnung des Mediums in Wasser 1/10) eine Endmortalitat bis 
zu 40%. In den Verdiinnungen 10-2 und 10-3 trat dagegen - selbst bei empfindlicheren 2 cm
Fischen - keine Mortalitat mehr auf. Dies bedeutet, daB die Fischtoxizitat von B. thurin
giensis-Kulturen verhaltnismaBig gering ist. Eine solche Wirkung ware ohnedies nur rele
vant, wenn B. thuringiensis im Wasser auskeimen und sich vermehren sollte, was aber in 
Freilandgewassern nicht der Fall ist. Gefahrlicher fiir Fische als das a-Exotoxin ware in sol
chem Fall aber die Sauerstoffzehrung, wie sich in beimpftem nahrstoffreichen Wasser (ver
diinntes Nahrmedium) demonstrieren laBt. Jegliche Gefahr fur Fische ware in der Praxis 
ausgeschlossen, wenn die fiir Anwendungszwecke formulierten Praparate des Sporen-Kri
stall-Komplexes von B. thuringiensis weder fermentiertes (und somit a-Exotoxin-haltiges) 
Nahrmedium noch fermentierbare Nahrstoffe ( =unfermentiertes Restmedium) enthielten. 
(HS 014) 

13. Biotests und Feldversuche mit Bacillus thuringiensis subspec. tenebrionis zur Bekiimp
fung des Kartoffelkiifers (Leptinotarsa decemlineata) - Bioassays and field trials with
Bacillus thuringiensissubspec. tenebrionisto control the Colorado potato beetle (Lepti
notarsa decemlineata) (Riethmiiller, Uta und Langenbruch, G .A.).

Der Sporen-Endotoxin-Komplex von Bacillus thuringiensis subspec. tenebrionis (B.t.t.) ist 
selektiv gegen bestimmte Chrysomelidenarten wirksam, insbesondere gegen den Kartoffel
kafer. 

Zur Priifung verschieden produzierter und formulierter B.t.t.-Praparate wurden zwei ver
schiedene Biotests fiir Kartoffelkaferlarven des ersten Larvenstadiums ausgearbeitet, die es 
ermoglichen, die biologische Wirksamkeit dieser Praparate zu vergleichen. Dabei wird die 
Praparatkonzentration (LC 50) bzw. die aufgenommene Praparatmenge (LD 50) ermittelt, 
bei der 50% der Versuchstiere letal geschiidigt werden. Als Vergleich diente ein unformu
liertes, gefriergetrocknetes B. t. t. -Standard-Priiparat, <lessen LC 50 zu 5 x 106 Sporen-Aqui
valente/ml Suspension und <lessen LD 50 zu 1,1 x 104 Sporen-Aquivalente pro Larve be
stimmt wurde. Es stellte sich dabei heraus, daB eine Abtotung der Sporen durch y-Bestrah
lung mit Kobalt 60 zu keiner Verminderung der Wirksamkeit fiihrt. Dies konnte die Anwen
dung von reinen Kristallpraparaten speziell in Wasserschutzgebieten ermoglichen. Mit ei
nem formulierten Praparat wurde in Feldversuchen ein Wirkungsgrad von 77% erzielt und 
zwar mit einer Dosis, die etwa viermal hoher lag als die hochste Aufwandmenge der zur Zeit 
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im Handel befindlichen B.t.-Praparate gegen schadliche Raupen. Hiervon ausgehend wird 
eine Verbesserung der Wirtschaftlichkeit dieser biologischen Kartoffelkaferbekampfung 
angestrebt. (HS 022) 

14. Versuche mit neuen Bacillus thuringiensis-Praparaten zur Bekampfung der Kohleule.
- Trials with new Bacillus thuringiensispreparations to control the cabbage moth. (Lan
genbruch, G.A.)

Neben der Kohlmotte (Plutella xylostella) und den KohlweiBlingen (Pieris spp.) kann die 
Kohleule (Mamestra brassicae) im Kohlanbau in Deutschland sehr schadlich werden. Wah
rend Kohlmotte und KohlweiBlinge mit den zugelassenen Bacillus thuringiensis-Praparaten 
unter Kontrolle gehalten werden konnen, wirken diese Praparate bisher nur schwach gegen 
die Kohleule und andere Noctuiden. Deshalb wurden neue Industriepraparate auf der Basis 
von Bacillus thuringiensis, die gegen amerikanische Eulenraupen entwickelt wurden, in La
bor, Gewachshaus und Freiland zur Bekampfung der Kohleule getestet. Bei getopften, 
tropfnaB gespritzten Pflanzen mit Larven des ersten Stadiums ergab sich ein Wirkungsgrad 
van 97% fur zwei der neuen Praparate gegeniiber 78% fur ein zugelassenes Vergleichsmittel 
bei gleicher Konzentration (0,15%). Durch Zusatz eines FraBstimulans konnte die Wirkung 
noch gesteigert werden. Im Freilandversuch (Ausbringung mit Spezialspritzgestiinge gegen 
Junglarven) wurden die Kohleulenraupen bei Wirsing <lurch eines der neuen Praparate um 
60-70% reduziert (0-23% beim Vergleichsmittel). Wenn sich dieses positive Ergebnis im
nachsten Jahr bestiitigt, diirfte eine biologische Bekampfung aller im Kohl schadlichen Rau
pen durch Verwendung van Bacillus thuringiensis-Praparaten fur die Praxis moglich wer
den. (HS 019/HS 022)

15. Laboruntersuchungen zum Versickerungsverhalten des insektenpathogenen Pilzes
Metarhizium anisopliae in Bodensaulen - Laboratory trials on the penetration of the
entomopathogenic fungus Metarhizium anisopliae into soil columns (Zimmermann, G.)

Metarhizium anisopliae wird seit einigen J ahren verstiirkt zur Bekampfung van Bodenschad
lingen erprobt. Die Frage nach dem Versickerungsverhalten dieses Organismus im Boden 
ist van Bedeutung (1) zum besseren Verstandnis der Verteilung im Hinblick auf das Zusam
mentreffen van Wirt und Pathogen und (2) zur Beurteilung einer potentiellen Verunreini
gungsgefahr des Grundwassers im Hinblick auf die Zulassung. Die Versuche wurden in An
lehnung an die Richtlinien der BBA, Merkblatt Nr. 37, mit zwei Standardboden durchge
fuhrt. Die Zahl der Metarhizium-Konidien pro Gramm trockener Erde wurde mit Hilfe der 
Bodenverdiinnungs-Plattenmethode und einem Selektivnahrmedium ermittelt. Es zeigte 
sich, daB die Konidien in dem humusarmeren Boden 1 wesentlich besser festgehalten wur
den als in dem humusreichen, lehmigen Boden 2. So konnte bei Boden 1 unterhalb van 10 
cm Tiefe und im Eluat kein Metarhizium nachgewiesen werden. In Boden 2 wurde der groB
te Teil der Sporen in den obersten 15 cm festgehalten, jedoch lieB sich der Pilz in einigen Fal
len auch aus 30 cm Tiefe sowie aus dem Eluat isolieren. Danach ist anzunehmen, daB Mi
kroorganismen ein anderes Versickerungsverhalten zeigen als chemische Stoffe. (HS 017) 

H 82 



16. Erfahrungen bei der Freilandanwendung von Metarhizium anisopliae gegen den Ge
furchten Dickmaulrii6Ier, Otiorhynchus sulcatus - Experiences with the use of Meta
rhizium anisopliae for control of the black vine weevil, Otiorhynchus sulcatus, in the
field (Zimmermann, G., in Zusammenarbeit mit verschiedenen Pflanzenschutzamtern)

Mehrjahrige Versuche mit dem Pilz Metarhizium anisopliae gegen den Gefurchten Dick
maulruBler in Erdbeeranlagen und an Zierpflanzen in Baumschulen, Gartnereien und auf 
Dachterrassen geben AnlaB, iiber die bisher gemachten Erfahrungen zu berichten: (1) Die 
Anwendung des Pilzes im Freiland kann problemlos mit herkommlichen Geraten erfolgen. 
(2) Der Wirkungsgrad, umgerechnet nach ABBOTT, lag bei der Freilandauswertung im
Durchschnitt aller Versuche bei etwa 40%. Da eine latente Verseuchung der aus den Versu
chen eingebrachten Larven und Poppen mit M. anisopliae nachtraglich im Labor innerhalb
von zwei Wochen zu weiterer Mortalitat fuhrte, erhohte sich der Wirkungsgrad auf durch
schnittlich knapp 60%. (3) Aus behandelten Boden geschlupfte Kafer gingen nach etwa
sechs bis acht Wochen im Labor zu 80-100% an M. anisopliae ein. ( 4) Zu niedrige Boden
temperaturen konnen zu ungenugenden Wirkungsgraden fuhren. (5) Es ist eher mit einer
Langzeitwirkung als mit einem schlagartigen Bekampfungserfolg zu rechnen. (HS 018)

Institut fiir V orratsschutz in Berlin-Dahlem 

Der Widerstand in manchen Kreisen der Bevolkerung gegen Phosphinbegasungen, die als 
Gesundheitsgefahrdung empfunden werden, zwingt die GroBlagerhaltung zu verstarkten 
Bemuhungen zur Abdichtung der begasten Objekte. Die verbesserte Abdichtung ist auch 
im Sinne des Vorratsschutzes zu begruBen, da in undichten Uigern nur kurzzeitig hohe Gas
konzentrationen gehalten werden konnen. Es ist dagegen bekannt, daB bei Phosphin lang
zeitig einwirkende niedere Konzentrationen wesentlich wirksamer sind. Das Institut be
muht sich, die wissenschaftlichen Voraussetzungen fur die bessere Abdichtung und fur pra
xisgerechte Dichteprufungen zu begasender Objekte zu schaffen. 

Das Auftreten Phosphin-resistenter Stamme bei verschiedenen Arten vorratsschadlicher In
sekten in den Tropen und Subtropen wirft erneut die Frage eines Schutzes gegen die Ein
schleppung solcher Stamme auf. Bei der fortschreitenden wirtschaftlichen Verflechtung in
nerhalb der EG ware eine nationale Quarantane ein starkes Handelshemmnis und sollte 
durch -Oberwachung der Einfuhren aus Drittlandern, vorwiegend mit tropischem und sub
tropischem Klima, ersetzt werden. 

Im Berichtsjahr wurden sechs GroBbegasungen zur Ermittlung der Wirkung Phosphorwas
serstoff-erzeugender Praparate sowie zwei Praxisbegasungen mit Inert-Gasen durchgefuhrt. 

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

Die Laboruntersuchungen iiber die Dauerwirkung verschiedener Insektizide unter feucht
heiBen tropischen Klimabedingungen wurden auf den GroBen Kornbohrer (Prostephanus 
truncatus) erweitert. Dieser aus Mittelamerika nach Afrika (Tansania, Togo) eingeschlepp
te Bohrkafer entwickelt sich dort zu einem GroBschadling, so daB dringend Insektizide zu 
seiner Bekampfung benotigt werden. Eine Dauerwirkung konnte our fur Phyrethroide fest
gestellt werden, wobei Bioresmethrin deutlich abfiel. (HQ 012) 
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Prostephanus truncatus 

Wirkungs- Handelsname Wirkstoff Wirk-
dauer* stoff-

menge 

mg/kg 

iiber Decis (Est) Deltamethrin 0,25 
24 Monate DecisEC (Sp) Deltamethrin 0,25 

Permanent (Est) Permethrin 3 

6-24Monate

3- 6 Monate N eudo-Gran Br (Est) Bioresmethrin 3 

1- 3 Monate

0- lMonat Folithion 1 % DP (Est) Fenitrothin 10 
Detia-Malathion- (Est) Malathion 15 
Puder 
DetmolinF (Sp) Dichlorvos + 9,8 

Pyrethrum 0,375 
Piperonylbutoxid 0,18 

Dusturan- (Est) Pyrethrum+ 1,65 
Kornkaferpuder Piperonylbutoxid 26,6 

ohne aus- Hostaquick (Est) Heptenophos 40 
reichende Hostaquick EC (Sp) Heptenophos 40 
Sofortwirkung Damfin2P (Est) Methacrifos 10 

Damfin 950 EC (Est) Methacrifos 15 
Nexion-dust (Est) Bromophos 8 
NexionEC36 (Sp) Bromophos 8 
Reldan2 E (Sp) Chlorpyriphosmethyl 5,7 
NuvanolN2P (Est) Jodfenphos 20 
Satisfar (Est) Etrimfos 15 
Satisfar (Sp) Etrimfos 15 
Folithion EC (Sp) Fenitrothion 6*t 
Actellic-dust (Est) Primiphosmethyl 7 
ActellicEC (Sp) Pirimiphosmethyl 4 
kein Handelsname (Sp) Pyrethrum+ 1,75 
(Versuchspraparat Piperonylbutoxid 17,5 
der Fa. Detia) 

*) < 10% Nachzucht gegeniiber Unbehandelt 
**) Folithion mit 12 mg/kg wurde erst ab 6-Monats-Besitz gepriift und zeigte dabei bereits 

50% Nachzucht im Verhaltnis zu Unbehandelt 
Sp = Spritzmittel Est = Einstaubmittel 
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2. Untersuchungen iiber die Wirkung gasfonniger Bekampfungsmittel auf vorratsschiidli
che Milben und ihre Dormanzstadien - The efficiency of fumigants on stored product mi
tes and their hypopus stages (RaBmann, W.)

Milben in lagernden Lebens- und Futtermitteln sind - bedingt durch ihre sehr widerstands
fahigen Eier und Dormanzstadien - zur Zeit nur durch aufwendige Mehrfachbegasungen 
hinreichend zu bekampfen. Zur Optimierung von Bekampfungsverfahren gegen vorrats
schadliche Milben wird in Laboruntersuchungen die Empfindlichkeit der verschiedenen 
Entwicklungsstadien gegen Gase unter Beriicksichtigung der abiotischen Faktoren wie 
Temperatur und Luftfeuchte ermittelt. 

Versuche mit einem sehr empfindlichen Stadium, den Imagines, zeigten, daB Mehlmilben 
(A earns siro) bei einer Gaskonzentration von 10 mg/I Methylbromid bei 22 °C und einer rel. 
Feuchte von 75% nach einer Einwirkzeit von 4 Stunden abgetotet werden. 50% Mortalitat 
wird unter den gleichen Versuchsbedingungen bereits nach 1 Stunde erreicht. (HQ 013) 

3. Untersuchungen iiber die Verbreitung und den Grad der Resistenz gegen verschiedene
Insektizide bei Vorratsschiidlingen in einheimischen Liigem und Lebensmittelbetrieben
- Survey on occurence and level of resistance of stored product pests to insecticides
(RaBmann, W.)

Folgendes Verfahren zur Ermittlung der Resistenz von vorratsschadlichen Kafern gegen 
Malathion, Lindan, Pirimiphosmethyl und Fenitrothion ist an die FAO-Methode Nr. 15 
(FAO Plant Prot. Bull, 22 (1974), 127-137) angelehnt. Es wird auf kontaminiertem Filter
papier unter Verwendung von sogenannten Grenzkonzentrationen, die fur die 99,9%ige 
Abtotung von empfindlichen Kafern ermittelt wurden, durchgefiihrt. 

In der Tabelle sind die Wirkstoffkonzentrationen (lOfache LD 99 ,9) fur die einzelnen Schad
lingsarten als Grenzkonzentration (µ,g Wirkstoff pro cm2) mit der erforderlichen Einwirk
zeit angegeben. Gleichzeitig enthalt die Tabelle das jeweilige Mischungsverhaltnis der 
Wirkstoff/Aceton-Losungen (0,1; 1; 10%ig) mit der entsprechenden Menge Gemisch aus 
Risella-15-01, Aceton und Petrolather (1:1:3). (HQ 002) 
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Tabellel 

Schadling Malathion Lindan 

Tribolium 152 (5) 289 (24)
castaneum 1/10% + 9,5 1/10% + 3,5 

Tribolium 799 (5) 54 (24) 
confusum 1/10% + 1,0 1/1 % + 1,4 

Sitophilus 133 (6) 32 (24)
granarius 1/10% + 11,0 1/1 % + 3,0 

Sitophilus 123 (6) 14 (24)
oryzae 1/10% + 12,0 1/1 % + 8,0 

Sito phi/us 267 (6) 77 (24)
zeamais 1/10% + 5,0 1/10% + 16,0 

Oryzaephilus 80 (5) 591 (24)
surinamensis 1/10% + 19,0 1/10% + 1,2 

Oryzaephilus 533 (5) 1200*) (24) 
mercator 1/10% + 2,0 1/10% + 1,2 

Cryptolestes 152 (6) 10 (24) 
ferrugineus 1/10% + 9,5 1/1 % + 11,0 

Rhizopertha 1230*) (24) 28,9 (24) 
dominica 1/10% + 1,6 1/1 % + 1,1 

•) Filter doppelt behandelt 
**) Gem. = Gemisch aus Risella-15-61, Aceton, Petroliither (1:1:3) 

Wirkstoff 

Pirimiphosmethyl Fenitrothiorn Konzentration 

43 (24) 5 (24) µg/cm2 (Zeit)
1/1 % + 2,5 1/0,1% + 2,5 mlW./Acet. +ml Gem.•• 

126 (24) 11,5 (24) µg/cm2 (Zeit) 
1/10% + 11,0 1/1 % + 14,0 mlW./Acet. + ml Gem. 

38 (24) 5 (24) µg/cm2 (Zeit) 
1/1 % + 3,0 1/0,1% + 2,5 mlW./Acet. + ml Gem. 

34 (24) 3,1 (24) µg/cm2 (Zeit) 
1/1 % + 3,5 1/0,1% + 4,5 mlW./Acet. +ml Gem. 

69 (24) 7,2 (24) µg/cm2 (Zeit) 
1/1 % + 1,2 1/0,1% + 1,4 ml W./Acet. + ml Gem. 

60 (24) 38 (24) µg/cm2 (Zeit) 
1/1 % + ,6 1/1 % + 3,5 m!W./Acet. +mlGem. 

38 (24) 15,6 (24) µg/cm2 (Zeit) 
1/1 % + 3, 1/1 % + 10,0 ml W ./ Acet. + ml Gem. 

23 (24) 5,7 (24) µg/cm2 (Zeit) 
1/1 % + 5,5 1/0,1% + 2,0 mlW./Acet. +mlGem. 

1450*) (24) 229 (24) µg/cm2 (Zeit) 
1/10% + 6,5 1/0,1 % + 2,5 mlW./Acet. +ml Gem. 



4. Untersuchungen iiber die Wirkung kombinierter Begasungsmittel auf verschiedene Vor
ratsschiidlinge - Experiments on the efficiency of combined fumigation on different sto
red product pests (Reichmuth, Ch.)

Versuchsergebnisse iiber die abtotende Wirkung von Phosphorwasserstoff (PH3) bei praxis
entsprecbend langsam ansteigenden und wieder absinkenden Konzentrationen auf die ein 
bis funf Wochen alte Brut des Kornkafers (Sitophilus granarius) liegen vor. Bei einer An
fangsdosierung von 84 Pellets ( entsprechend 6 mg PHil) und 20°C sowie 75% rel. F. und ei
ner Leckrate von 5% des begasten Volumens pro Stunde wurden die ein bis funfWochen al
ten Brutstadien in� 12 Stunden zu 50% abgetotet. Fur eine 95%ige Mortalitat waren bei 
den ein bis zwei Wochen alten Eiern bzw. jungen Larven weniger als 10 Stunden ausrei
chend, bei drei Wochen alten Larven ea. 30 Stunden, bei vier Wochen alten Stadien 35 Stun
den und bei fiini Wochen alten Larven und Fuppen 72 Stunden. (HQ 007) 

5. Untersuchungen zur Phosphorwasserstoffdurchliissigkeit verschiedener Plastikfolien
und ·planen - Phosphine permeability of various plastic sheets and films (Reichmuth,
Ch.)

Zur Verbesserung der Abdichtung zu begasender Lagerhallen wurden mit einem speziellen 
Wandanstrich (1,5 und 3 mm stark) Diffusions- und Sorptionsversuche mit PH3 durchge
fiihrt. In beidenFallen war nach einer Standzeit von mehreren Wochen die Gasdichtigkeit 
gegeniiber 1000 vpm PH3 bis zu vernachlassigbaren Penetrationsraten verbessert. Nach den 
Begasungsversuchen gab die getestete Anstrichschicht in nicht unerheblichem MaBe PH3 

wieder ab. (HQ 022) 

6. Untersuchungen iiber Einsatzmoglichkeiten inerter Gase (Stickstoff und Kohlendioxid)
zur Bekiimpfung von Vorratsschiidlingen - Investigations in controlled atmospheres (ni
trogen and carbondioxide) as fumigants in stored products protection (Reichmuth, Ch.)

Laboruntersuchungen iiber die abtotende Wirkung von Atmospharen, die neben geringen 
Mengen Sauerstoff (02) noch Stickstoff (N2) und/oder Kohlendioxid (C02) enthalten, auf 
fiinf Arten und verschiedene Stadien vorratsschadlicher Insekten sind nahezu abgeschlos
sen. Am widerstandsfahigsten waren alte Brutstadien des Kornkafers ( Sitophilus granarius), 
die mit 4 Vol. % 02 und N2 bei 15°C erst nach 56 Tagen Einwirkzeit und bei 20 °C nach 45 
Tagen Einwirkzeit zu 95% abgetotet waren. Hohe C02-Gehalte bis 80 Vol. % trugen zur 
Reduzierung der letalen Einwirkzeiten um ea. 30% bei. Restgehalte von 2 und 3 Vol. % 02 

waren bei 15 °C und 20 °C in einer Woche letal (95%) fur Eier derDorrobstmotte (Plodia in
terpunctella) und der Speichermotte (Ephestia elutella) sowie fur Reismehlkafer (Tribolium 
confusum) und Getreideplattkafer ( Oryzaephilus surinamensis). 

Im Berichtszeitraum wurden mehrere GroBversuche zur Begasung von Getreide in Silozel
len mit inerten Gasmischungen durchgefiihrt. Die Auswertungen dauern an. (HQ 022) 
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7. Antagonisten-Komplex von Prostephanus truncatus Hom (Coleoptera: Bostrychidae)
Complex of antagonists of Prostephanus truncatus Hom (Coleoptera: Bostrichidae) (Le
liveldt, Beatrix, in Zusammenarbeit mit Schulz, P.A., Universitat Kiel und Geitz, P.,
Freie Universitat Berlin)

Die 1984 im Rahmen des GTZ-Projektes ,,Biologisch-integrierte Bekampfung des GroBen 
Kornbohrers" begonnenen Untersuchungen iiber die Beziehungen zwischen dem in Mais
kolben Jebenden Bohrkafer Prostephanus truncatus und seinen Gegenspielern dauern an. 

Die Ergebnisse der bislang vorgenommenen Labortests deuten darauf hin, daB durch den 
Einsatz sowohl von Mikroorganismen (Mattesia sp., Ophryocystidae; Nosema sp., Nosema
tidae) als auch von Arthropoden (Teretriosoma nigrescens, Histeridae; Calliodis sp., Acan
thiidae) eine wirksame Reduktion der ersten Filialgeneration von Prostephanus truncatus in
nerhalb von acht Wochen erzielt werden kann. 

Im weiteren Verlauf wird zu klaren sein, wie lange diese durch die Antagonisten verursachte 
suppressive Phase andauert und ob sie durch die Gegenwart anderer Vorratsschadlinge be
eintrachtigt wird. Auch wird zu ermitteln sein, ob durch eine kombinierte Anwendung ver
schiedener Gegenspieler die Entwicklung der Schadlingspopulation gehemmt wird. 

8. Bekiimpfung von Insekten in GeDiigelmaststiillen - Control of insects in poultry farms
(Schmitz, Marieluise, Wohlgemuth, R., in Zusammenarbeit mit Li:iliger, Ch., Bundes
forschungsanstalt fur Landwirtschaft, Institut fur Kleintierzucht, Celle)

Der Glanzendschwarze Getreideschimmelkafer (Alphitobius diaperinus) und andere an 
feuchtwarme Biotope angepaBte Kafer entwickeln sich sehr gut in Gefliigelmaststallen, wo 
sie als Obertrager von Salmonellen wirken. In einem Forschungsauftrag des Arbeitskreises 
Industrieller Forschung (AIF) wurden Auftreten, Vermehrung und Verhalten der Scbadlin
ge in den Stallen untersucht, um eine darauf aufbauende Bekampfungstechnik zu entwik
keln. Fur eine Insektizidbekampfung des Schadlingsbefalls kommt nur die Zeit zwischen 
den Mastperioden in Frage. In dieser Zeit wird die alte Einstreu ausgeraumt und die Stfille 
werden griindlich gereinigt. Mit der Einstreu werden viele Kafer und Larven entfernt, doch 
verbirgt sich offensichtlich eine zur Populationserhaltung ausreichende Anzahl in Mauerrit
zen und ahnlichen Verstecken, wo sie einer Bekampfung durch Insektizide entzogen sind. 
Es wurden Fallen und Barrieren entwickelt und gepriift, mit denen das Einwandern der Lar
ven und Kafer in die natiirlichen Verstecke verhindert wird. (HQ 020) 

Institut fiir Chemikalienpriifung in Berlin-Dahlem 

1. Beteiligung beim Vollzug des Chemikaliengesetzes und Bewertung von Stoffen - Parti
cipation in the implementation of the Chemicals Act and assessment of chemicals ( Bek
ker, H., Pflugmacher, J. und Riepert, F.)

Das Institut fur Chemikalienpriifung ist im Rahmen seiner Zustandigkeit, also in Fallen, 
wenn vom Anmelder Priifnachweise iiber i:ikotoxikologische Untersuchungen an Organis
men im terrestrischen Bereich vorgelegt werden oder wenn der Stoff bestimmungsgemaB 
iiberwiegend in der Land- und Forstwirtschaft verwendet werden soil, bei der Bewertung 
der angemeldeten Stoffe beteiligt. 

In der Bundesrepublik Deutschland wurden 198619 neue Stoffe angemeldet; in den anderen 
Mitgliedstaaten ( ohne Bundesrepublik) gelangten 63 neue Stoffe zur Anmeldung. 
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Weiterhin wurden in der Bundesrepublik Deutschland 137 neue Stoffe unter der Mengen
schwelle von einer Tonne in den Verkehr gebracht, fur die der Anmeldestelle Mitteilungen 
vorgelegt wurden. 

Die Arbeiten zur Sammlung von Oaten iiber alte Stoffe, die in der Land-und Forstwirtschaft 
verwendet werden oder dorthin gelangen konnen, wurden fortgefuhrt. Das Institut beriet im 
Rahmen seiner Aufgabenstellung die Bundesregierung und arbeitete in mehreren Exper
tengremien zur Ausfullung chemikalienbezogener Rechtsvorschriften und zur okotoxikolo
gischen Priifung und Bewertung von Stoffen mit. 

Von der Anmeldestelle, den Bewertungsstellen und beteiligten Behorden wurde ein Kon
zept zur Unterstiitzung des Anmelde- und Bewertungsverfahrens durch Datenverarbeitung 
erste!lt. Die Unterstiitzung des Bewertungsverfahrens soll durch die Stoffdatenbank ,,Infor
mationssysteme fur Umweltchemikalien, Chemieanlagen und Storfa.lle (INFUCHS)" des 
Umweltbundesamtes erfolgen. Nachdem sich die vorgesetzten Bundesministerien abge
stimmt hatten, eine praktische Erprobung des Konzepts vorzunehmen, wurden im lnstitut 
die technischen Voraussetzungen zur Teilnahme geschaffen. (HN 001) 

2. Entwicklung von Richtlinien fiir die okotoxikologische Priifung von Chemikalien - De-
velopment of guidelines for ecotoxicological testing of chemicaJs (Riepert, F.)

Die Aufgabenstellung der Priifung und Bewertung von Stoffwirkungen auf Pflanzen, Tiere 
und den Naturhaushalt beinhaltet auch die Entwicklung von Priifrichtlinien sowie begleiten
de Forschung. Richtlinien fur die Durchfuhrung der nach dem Chemikaliengesetz geforder
ten Priifungen erlangen offizielle Giiltigkeit, wenn sie in der OECD und EG abgestimmt 
sind. 

Die Ad hoc-Arbeitsgruppe zur Entwicklung okotoxikologischer Testverfahren an Vogeln 
hat auf ihrer dritten Sitzung den Verfahrensvorschlag zur ,,Priifung der subchronischen ora
len Toxizitat unter Einbeziehung reproduktionstoxikologischer Parameter nach 6w6chiger 
Verabreichung iiber das Futter an der Japanischen Wachtel ( Coturnix coturnix japonica )" 
und <lessen englische Fassung zur Einreichung bei der OECD akzeptiert. Zur Priifung der 
Anwendbarkeit des Verfahrensvorschlages zur akuten oralen Toxizitat an der Japanischen 
Wachtel wurde von der Arbeitsgruppe ein Laborvergleichstest mit geeigneten Stoffen vor
geschlagen. 

Zur Erarbeitung eines Richtlinienvorschlages zur 6kotoxikologischen Priifung von Chemi
kalien an Collembolen als Testsystem fur eine Priifung nach dem Chemikaliengesetz fanden 
zwei Sitzungen einer zu diesem Zweck gebildeten Arbeitsgruppe statt. Hierfiir wurden be
gleitende Untersuchungen ari der Collembolenart Folsomia candida durchgefuhrt, insbe
sondere zur Entwicklungsdauer der verschiedenen Stadien, zur Vermehrungsrate und zur 
Methodik der quantitativen Erfassung der Population im kiinstlichen Boden als Testsub
strat. (HN OOA, HN OOH) 

3. Untersuchungen zur Priifung der Wirkung von Chemikalien auf geeignete Wildpflanzen
arten - Investigations for testing the effects of chemicals on suitable wild plants (Riepert,
F. und Becker, H.)

Fiir die Bewertung der Wirkung von Stoffen auf hohere Pflanzen stellt sich die Frage, wie 
weit die bei der Chemikalienpriifung fur zwei Kulturpflanzenarten vorgelegten Priifungser
gebnisse auf Wildpflanzenarten iibertragbar sind. 
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Aus dem Vergleich zwischen einer Kulturpflanze (Brassica rapa) und sieben Wildpflanzen
arten, wovon zwei ,,Rote-Liste"-Arten (Malva pusilla, Nigel/a arvensis) nur noch selten auf 
Ackern anzutreffen sind, ist zu erkennen, daB im pflanzlichen Reaktionsverhalten gegen
iiber den untersuchten Testsubstanzen keine prinzipiellen, sondern nur graduelle Unter
schiede bestehen. Die mit einer Testsubstanz gewonnene Empfindlichkeitsgruppierung 
kann nicht auf andere Substanzen iibertragen werden. Anhand der vier Priifkonzentratio
nen der Testsubstanz, die in der Richtlinie gefordert werden, ist eine Beschreibung der Kon
zentrations-Wirkungsbeziehung in der Regel nicht moglich. Die EC50 eignet sich nur fiir eine 
erste Abschatzung der Phytotoxizitat von Chemikalien, sie laBt aber keine Aussage zur Re
aktion in niedrigen Konzentrationsbereichen bis zum Eintritt der Wachstumshemmung zu. 
Bei den untersuchten Arten zeigen sich aber gerade bei den niedrigen Konzentrationen Un
terschiede in der Empfindlichkeit. (HN OOA) 

Abteilung fiir Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik in Braunschweig 

GemaB Pflanzenschutzgesetz hat die Biologische Bundesanstalt als Bundesoberbehorde 
Pflanzenschutzmittel und Wachstumsregler (Pflanzenbehandlungsmittel) sowie Pflanzen
schutzgerate zu priifen und Pflanzenbehandlungsmittelfiir Vertrieb und Einfuhr zuzulas
sen. Diese Aufgaben bilden den wesentlichen Tatigkeitsbereich der Abteilung mit ihren vier 
Fachgruppen: 

Fachgruppe fiir Anwendungstechnik 
Fachgruppe fiir botanische Mittelpriifung 
Fachgruppe fiir chemische Mittelpriifung 
Fachgruppe fiir zoologische Mittelpriifung. 

Priifung und Zulassung von Pflanzenschutzmitteln, Wachstumsreglern und Zusatzstoffe fiir 
Vertrieb und Einfuhr. 

1. Antriige auf Zulassung bzw. · Anderung der Zulassung
Berichtszeitraum: 01. 11. 1985 - 31. 10. 1986:

Mittelgruppe Anzahl der davon Einsatz 
Mittel im 

Insektizide Ackerbau 

Akarizide Gemiisebau 

Obstbau 

Insektizide 28 Zierpfl. bau 

+ Akarizide Weinbau 

Hopfenbau 

Insektizide Forst 

+ Fungizide Vorratsschutz 

Wiesen u. Weiden 
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beantragte 
Indikationen 

8 19 

3 4 

10 23 

7 12 

3 5 

4 7 

1 2 

1 2 

1 1 



Mittelgruppe Anzahl der davon Einsatz beantragte 
Mittel lffi Indikationen 

Fungizide 38 Ackerbau 26 83 

(einschl. Gemiisebau 6 9 

Saatgutbe- Obstbau 8 10 

handlungs- Zierpfl.bau 2 7 

mittel) Weinbau 5 8 

Herbizide 41 Ackerbau 36 108 

Gemusebau 5 26 

Obstbau 1 6 

Zierpfl. bau 2 3 

Weinbau 2 4 

Sonderkulturen 2 2 

Hopfenbau 1 1 

Wiesen u. Weiden 2 3 

Molluskizide 1 Gemusebau 1 2 

Obstbau 1 1 

Zierpfl. bau 1 2 

Nematizide l Ackerbau 1 2 

Gemusebau 1 2 

Obstbau 1 3 

Zierpfl. bau 1 2 

Weinbau 2 

Sonderkulturen 1 2 

Rodentizide 6 Ackerbau 1 1 

Gemiisebau 1 1 

Obstbau 1 1 

Zierpfl.bau 1 1 

Vorratsschutz 5 12 

Wiesen u. Weiden 1 1 

Wachstumsregler 3 Ackerbau 3 7 

Hinzu kommen 52 Mittel, die nach Ablauf der gesetzlichen lOjahrigen Zulassungsfrist er-
neut zur Zulassung angemeldet worden sind. 
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2. Zulassungen, Andemngen von Zulassungen, erneute Zulassungen sowie Einfuhrgeneh-
migungen gem. Pflanzenschutzgesetz
(siehe Bundesanzeiger 1986 Nm. 6, 48, 121,157,201)

Mittelgruppe Zu-
las-
sun-
gen 

Insektizide , 

Akarizide, 
Insektizide 21 
+Akarizide 
Insektizide 
+Fungizide 

Fungizide 20 

Herbizide 56 

·-·1
Nematizide, 
Roaentizide , 14 
Repellents, 
Wundbehand-
lungsmittel 

Wachstums-
regulatoren 

Zusatzstoffe 2 

zusammen 113 
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Anderungen von Zulassungen 
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110 
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4 

235 
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4 

58 

52 

5 

119 

erneute 
Zulas-
sungen 

27 

17 

2 

49 

Einfuhr-und Vertriebsgenehmigungen 
Einfuhr Vertrieb: 
Zahlder EG auBer Zahlder Menge 
Mittel EG Mittel 

1. fiir Wirksamkeitsversuche: 

72 765,70kg 110,50kg 4 7,50kg 
701.10 l 2 136,001 20,001 

122 1 151,00 kg 736,00kg 4 0,60kg 
828,601 800,901 30,001 

138 333,20kg 138,25kg 11 1 265,001 
3 075,501 380,001 
2-US-Gallonen 

0,5m3 

14 900,10kg 110,00kg 

9 10,00kg 10,00kg 
41,001 15,001 

10,001 

2. fiirfabrikations-bzw. geratetechnische Versuche 
63 191,88kg 296,17kg 11 45,30kg 

263,851 70,001 366,601 

419 3 351,88kg 1 400,92kg 30 53,40kg 
4 920,051 3 401,901 1 681,601 
2-US-Gallonen 

0,5m3 



3. Beendigung von Zulassungen
(siehe Bundesanzeiger 1986 Nrn. 6, 48, 93,121, 157, 201)

Mittelgruppe durch Widerruf durch Zeitablauf 
vonAmts aufAntrag Fristveriin- antragsge-

wegen gerung war miiB keine 
nicht vertret- Fristver-
bar(§ 8 Abs. 1 liingerung 

1 PflSchG) 

Insektizide,

l Akarizide, 
Insektizide 

)
5 14 

+ Akarizide,
Insektizide
+ Fungizide

Fungizide 65 12 

Herbizide 2 13 19 83 

Molluskizide, 
Nematizide, 
Rodentizide, 

2 1 2 
Repellents, 
Wundbehand-
lungsmittel 

Wachstumsregler 1 1 

Zusatzstoffe 1 

Gesamt 4 16 90 102 

4. Sachverstandigenausschu8

Der bei der Biologischen Bundesanstalt errichtete SachverstiindigenausschuB fiir die Zulas
sung von Pflanzenbehandlungsmitteln tagte viermal, in der Fachgruppe ,,Forstschutz" zwei
mal und in den Fachgruppen ,,Riickstiinde und Toxikologie", ,,Allgemeiner Pflanzen
schutz", ,,Bienenschutz", ,,Rebschutz", ,,Vorratsschutz und Nagetierbekiimpfung" und 
,,Geriiteschutz" je einmal. 

5. SpezieUe Entscheidungen zu Zulassungen

1. Beendigung der Zulassungen fiir Mittel mit den Wirkstoffen Captan, Captafol und Fol-
pet

Mit Ausnahme von drei Wundbehandlungsmitteln ist Pflanzenschutzmitteln mit den Wirk
stoffen Captafol, Captan und Folpet nach dem 28. Februar 1986 die Zulassung nicht erneut 
erteilt warden. Es schweben hierzu jedoch noch Rechtsbehelfsverfahren. Diese chemisch 
sehr nahe verwandten drei Wirkstoffe (Phthalimide) haben sich in Tierversuchen in ho her 
Dosierung als kanzerogen erwiesen. AuBer bei der Anwendung als Wundbehandlungsmittel 
war ein ausreichender Schutz des Anwenders in der Praxis nicht zu gewiihrleisten. 
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2. Herbizide mit dem Wirkstoff Atrazin

Bisher waren bei der Zulassung fur atrazinhaltige Herbizide zur Bekampfung von Unkriiu
tern in Mais Aufwandmengen von 750 bis 4000 g AS/ha vorgesehen. Wahrend die niedrigen 
Dosierungen vor allem gegen Samenunkriiuter Anwendung finden, werden zur Bekamp
fung der Quecke (AGRRE) 3000 bis 4000 g AS/ha benotigt. Diese hohen Aufwandmengen 
fuhren vor allem dazu, daB hinsichtlich des Nachbaues anderer Kulturen, wie beispielsweise 
Getreide, Probleme auftreten konnen, abgesehen von der vermehrten Gefahr der Bildung 
resistenter Unkriiuter und der Moglichkeit einer erhohten Grundwassergefahrdung. AuBer
dem ist nicht auszuschlieBen, daB eine Anreicherung von Abbauprodukten mit intaktem 
Triazinkern im Boden stattfindet. Nach dem Stande der wissenschaftlichen Erkenntnisse 
sind diese Anwendungen nicht mehr vertretbar. Aufgrund dieser Sachlage wurden fur alle 
atrazinhaltigen Herbizide diese Anwendungen mit > 1500 g AS/ha bei der Zuiassung nicht 
mehr vorgesehen. Hiervon sind insbesondere Anwendungsgebiete zur Quecken-Bekiimp
fung betroffen. 

3. Einsatz von Orthen/Acephat im Weinbau

Bisher waren beim Pflanzenschutzmittel Orthen die Anwendungsgebiete Traubenwickler, 
1. Generation und Traubenwickler, 2. Generation in der Zulassung vorgesehen.

Vor dem Hintergrund neuer wissenschaftlicher Ergebnisse zur Geschmacksbeeinflussung 
von Trinkwein durch Orthen (Bockserentstehung) hat die Zulassungsinhaberin auf das An
wendungsgebiet Traubenwickler, 2. Generation verzichtet. 

4. Pheromone im Weinbau

Im Rahmen der Bemiihungen um den integrierten Pflanzenschutz ist seit Friihjahr 1986 mit 
dem Pheromonpriiparat RAK 1 Pheromon Einbindiger Traubenwickler zur Bekampfung 
der 2. Generation des Einbindigen Traubenwicklers ein Anwendungsgebiet vorgesehen, 
welches erstmals die Konfusionsmethode in der Zulassung verankert. Dern Weinbau steht 
damit neben Bacillus thuringiensis ein weiteres ,,biologisches" Verfahren zur Traubenwick
lerbekiimpfung zur Verfiigung. 

Fachgruppe fiir chemische Mittelpriifung 

1. ExperimenteUe Untersuchungen des Riickstandsverha1tens verschiedener Pflanzen
schutzmittel in Ernteerzeugnissen - Investigations into the residue behaviour of various
pesticides in crops (Nolting, H.-G., Siebers, J. und Blacha-Puller, Marion, in Zusam
menarbeit mit Lundehn, J.-R., Parnemann, H., Ropsch, A. und Wilkening, A.)

Zur Festsetzung von Wartezeiten, Erarbeitung von Vorschliigen fur Hochstmengen und zur 
Uberpriifung der Riickstandssituation wurden Riickstande folgender Pflanzenschutzmittel
Wirkstoffe in den genannten Kulturen (insgesamt 105 Abbaureihen) untersucht: 

Dichlofluanid auf/in Zwiebeln (Versuch nach § 3, BBA-KostV) 
Die Riickstandsergebnisse bestiitigen, daB nach einer Wartezeit von 14 Tagen die zulassigen 
Hochstmengen unterschritten werden. (HX 238) 
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Azocyclotin auf/in Stangenbohnen unter Glas (Versuch nach § 3, BBA-Kost V) 
Aufgrund der Ruckstandssituation kann die Zulassung erst erteilt werden, wenn die Hochst
mengen korrigiert sind. (HX 239) 

Dichlofluanid auf/in Erdbeeren (Versuchnach § 3, BBA-KostV) 
Die Dichlofluanidruckstande uberschreiten die zulassigen Hochstmengen. Eine Zulassung 
kann erst dann erteilt werden, wenn die Ruckstandssituation auf die gesetzte Wartezeit von 
sieben Tagen hin uberpruft worden ist. (HX 248) 

Pyrazophos auf/in Apfel 
In parallel angelegten Versuchen im Spruh- und Spritzverfahren unterschreiten die Ruck
stande die zulassigen Hochstmengen. (HX 240) 

Cypermethrin auf/in Hopfen 
Zur Oberprufung der Ruckstandssituation sind zwei Versuche mit verschiedenen Prapara
ten angelegt worden. Die Ruckstandsergebnisse bestatigen, daB die zulassigen Hochstmen
gen nicht uberschritten werden. (HX 242) 

Cypermethrin auf/in Kopfsalat 
Die Ruckstandsergebnisse bestatigen, daB die zulassige Hochstmenge bei der vorgesehenen 
Wartezeit einhaltbar ist. (HX 243) 

Etrimfos auf/in Apfel, Kopfsalat 
Ruckstande uberschreiten die bisher vorgesehenen Hochstmengen. Hochstmengenvor
schlage for Kernobst: 0,1 mg/kg bei einer Wartezeit von 21 Tagen und Kopfsalat: 2,0 mg/kg 
bei einer Wartezeit von 10 Tagen. (HX 244, HX 245) 

Deiquat in Kartoffeln 
Ruckstande von Deiquat in Kartoffeln lagen unterhalb der Bestimmungsgrenze von 0, 1 mg/ 
kg. (HX246) 

MCP A-Salz auf/in Sommergerste 
Im Getreidekorn lagen die Ruckstande unterhalb der zulassigen Hochstmenge von 0,1 
mg/kg. (HX 247) 

2. Entwicklung von Analysenmethoden zur Bestimmung von Pflanzenschutzmittelriick
stiinden - Development of methods for the analysis of pesticide residues (Blacha-Puller,
Marion, Muller, Hannelore, Nolting, H.-G. und Siebers, J.)

Im Berichtszeitraum wurde folgende Ruckstandsanalysenmethode entwickelt: 

Sammelmethode zur kapillargaschromatographischen Bestimmung der sechs Phthalimide 
Captafol, Captan, Dialifos, Ditalimfos, Folpet, Phosmet in diversen pflanzlichen Produk
ten, Erde und Wasser. (HX 006) 
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3. Uberpriifung und Erweiterung der Anwendbarkeit von Analysenmethoden zur Bestim
mung von Pflanzenschutzmittelriickstanden - Examination and improvement of me
thods for the analysis of pesticide residues (Blacha-Puller, Marion, Miiller, Hannelore,
Nolting, H.-G. und Siebers, J.)

Methode zur kapillargaschromatographischen Bestimmung von neun Phenoxyalkancarbon
saure-Herbiziden, die als freie Saure, Salze oder Ester vorliegen konnen, nach einem ein
heitlichen Aufbereitungsverfahren in Wasser. 

Analysenmethode zur gaschromatographischen Bestimmung von Metaldehyd-Riickstan
den in diversen pflanzlichen Produkten. 

Methode zur gaschromatographischen Bestimmung von Chlorflurenol und Flurenol in di
versen pflanzlichen Materialien, Erde und Wasser. 

Methode zur gaschromatographischen Bestirnmung von Dichlofluanid im Traubenmost, 
Wein und Weinbeeren. 

Methode zur gaschromatographischen Bestimmung von Tolylfluanid in Apfeln, Apfelmus, 
Apfelsaft, Birnen, Birnenkonserven und Birnensaft. 

Analysenmethode zur gaschromatographischen Bestimmung von Flucythrinat in Apfeln. 

Analysenmethode zur gaschromatographischen Bestimmung von Cyfluthrin-Riickstanden 
in Apfeln und Erde. 

Methode zur gaschromatographischen Bestimmung von Pyrethrum und Piperonylbutoxid in 
Sellerie und Porree. (HX 009) 

4. Modelluntersuchungen zur Bestimmung der Riickstandssituation von Vorauflaufherbizi
den (lsoproturon und Methabenzthiazuron) in Sommergerste - Vergleich Freiland-/Ge
fa8versuche) - Model experiments for estimating the residue situation of preemergence
herbicides (isoproturon and methabenzthiazuron) in barley - comparison of field and
pot experiments (Lundehn, J. R. und Nolting, H. -G., in Zusammenarbeit mit Pestemer,
W. und Havers, Monika, Institut fiir Unkrautforschung der BBA, Braunschweig)

Im Rahmen der Fortschreibung der Richtlinie Merkblatt Nr. 35 ,,Unterlagen zum Riick
standsverhalten eines Pflanzenschutzmittels im Rahmen des Zulassungsverfahrens".werden 
gemeinsam Priifverfahren entwickelt, mit denen unter reproduzierbaren Bedingungen die 
Aufnahme und das Riickstandsverhalten von Pflanzenschutzmitteln durch/in Kulturpflan
zen gepriift werden konnen. Im ersten Schritt soil insbesondere die Aufnahme iiber den Bo
den betrachtet werden. Dazu wurden 1986 mit ausgewahlten Herbiziden (Tolkan flo/Tri
bunil) Versuche an Sommergerste durchgefiihrt. Die Anwendung erfolgte im Freiland und 
im Vergleich dazu in KulturgefaJ3en als Vorauflaufapplikation im Fn1hjahr. Es zeigte sich, 
daB die Herbizide in den KulturgefaBen starker als im Freiland iiber die Wurzeln aufgenom
men werden. Methabenzthiazuron fiihrt in der Griinmasse und im Stroh zu hoheren Riick
standen als Isoproturon. Im Getreidekorn wurden keine Riickstande festgestellt. 

Die Versuchsergebnisse stiitzen die Hypothese, daJ3 <lurch Entwicklung geeigneter Modelle 
und Stufenplane das derzeitige Priifverfahren bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln 
in bestimmten Fallen vereinfacht und verbessert werden kann. 

Die Versuche sollen fortgesetzt werden. (HX 265) 
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5. Priifung des Verhaltens von Pflanzenschutzmittel-Riickstanden in nachbaubaren Kultu
ren - Examination of approval of residues of plant protection products in rotation crops
(Lundehn, J.-R. und Siebers, J.)

Um schadliche Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch und Tier sowie auf den Na
turhaushalt zu verhindern, wird bei der Priifung eines Pflanzenschutzmittels auch die Riick
standssituation in nachbaubaren Kulturen betrachtet. 

Um den fiir Freilandversuche erforderlichen hohen Aufwand zu straffen, wurde ein Stufen
plan zur Priifung der Riickstandssituation in nachbaubaren Kulturen entwickelt. Er sieht in 
einer Vor- und Hauptpriifung insgesamt fiinf Priifstufen vor, in denen zunachst anhand be
reits vorliegender Erkenntnisse eine Abschatzung der Situation erfolgt, ehe iiber die Stufe 
der Modellversuche (Labor, Gewachshaus, Lysimeter) iiberwachte Versuche im Freiland 
unter praxisnahen Bedingungen durchgefiihrt werden. Es wird erwartet, daB eine derartige 
stufenweise Priifung ohne Erhohung des Priifaufwandes eine sicherere Beurteilung der 
Riickstandssituation ermoglicht. 

6. Modelluntersuchungen zum Verhalten von Pflanzenschutzmittelriickstiinden und Myko
toxinen bei der Ganzpflanzensilage von Getreide - Investigation of the behaviour of re
sidues of plant protection products and mycotoxins during the silage of cereals (Lundehn,
J.-R., Siebers, J. und Parnemann, H., in Zusammenarbeit mit Schober, Barbel, Kintzin
ger, Th., Institut fiir Pflanzenschutz im Ackerbau der BBA, Braunschweig und Pahlow,
G., Honig, H., Institut fiir Griinland und Futterpflanzenforschung der Bundesfor
schungsanstalt fiir Landwirtschaft, Braunschweig)

Es soll die Frage geklart werden, ob Pflanzenschutzmittelriickstande wahrend des Silage
prozesses abgebaut werden. Dazu wurden Versuche mit Triadimenol (Bayfidan), Anilazin 
(Dyrene fliissig) und Lindan (Nexit fliissig) in Weizen angelegt und die ganzen Pflanzen im 
Stadium 61 unter kontrollierten Bedingungen siliert. Die wichtigsten Silierparameter wur
den iiber sechs Monate verfolgt. Das Siliergut wird auf Riickstande von Pflanzenschutzmit
teln und Mykotoxine untersucht. (HX 267Y) 

7. Entwicklung eines Priifmodells fiir die Ermittlung des Riickstandsverhaltens bei Wald
pilzen im Zusammenhang mit der Anwendung von Forstschutzmitteln - Investigations
for the development of a model predicting residue data in mushrooms after application of
plant protection products in forests (Lundehn, J.-R. und Siebers, J., in Zusammenarbeit
mit Wulf, A., Institut fiir Pflanzenschutz im Forst der BBA, Braunschweig)

In Kulturchampignons wurden Versuche zum Riickstandsverhalten von Atrazin und Cyana
zin angelegt. Unter Beriicksichtigung vorhandener Oaten in Waldpilzen soll ein Vergleich 
von Atrazin- und Cyanazinriickstanden in Kulturchampignons und Waldpilzen vorgenom
men werden. (HX 266X) 
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8. Entwicklung von Analysenmethoden zur Bestimmung der physikaJischen Eigenschaften
wasserdispergierbarer Granulate (WG) - Development of methods for the determination
of physical properties of water dispersible granules (WG) (Menschel, G.)

Die Zusammenarbeit des Labors fur physikalische Mittelpriifung mit dem Formulierkreis 
des Deutschen Arbeitskreises fur Pflanzenschutzmittel-Analytik (DAPA-FK) zur Entwick
Jung und -Oberpriifung geeigneter Methoden fur die Beurteilung physikalischer Eigenschaf
ten von wasserdispergierbaren Granulaten wurde fortgesetzt. 

Eine in Ringversuchen erprobte Methode zur Trockensiebung wurde abschlieBend beur
teilt. Gravierende Unterschiede zwischen der entwickelten Handsiebmethode und der von 
der CIPAC (Collaborative International Pesticides Analytical Council) anerkannten me
chanischen Siebmethode wurden nicht festgestellt. Daher konnen beide Methoden benutzt 
werden. Fiir die mechanische Methode wird das Probevolumen bei WG auf 20 ml und die 
Siebzeit auf 5 min festgelegt. 

Zur Bestimmung des Staubanteils wurden drei weitere Methoden in Ringversuchen iiber
priift. Eine modifizierte Cassella-StaubmeBmethode fuhrte zu reproduzierbaren Ergebnis
sen. Allerdings werden noch andere Methoden erprob� und in Ringanalysen getestet. 

Die Ringversuche zum selbstiindigen Dispergieren von WG (,,Spontaneitiit") mit Hilfe einer 
Kombinationsmethode zur Erfassung der Benetzungszeit, der Spontaneitiit und des FlieB
verhaltens der Spritzfliissigkeit fuhrten zwischen den einzelnen Labors zu recht unterschied
lichen Ergebnissen. Ein neuer Ringversuch mit Leicht geanderter Vorgehensweise wird 
durchgefuhrt. 

Eine in den USA verwendete Standardmethode zur Bestimmung des Abriebverhaltens von 
Granulaten stellte sich als fur WG ungeeignet heraus. Die Ergebnisse, die mit einer einfa
chen aber recht zeitraubenden Methode erzielt wurden, streuen zwischen den einzelnen La
boratorien stark. Diese Schwankungen werden auf die schwierige Siebung von Spriihtrock
nungsgranulaten zuriickgefuhrt. Deshalb soll zukiinftig der Anteil des Abriebes nicht iiber 
eine Siebung, sondern iiber das Staubverhalten des WG bestimmt werden. 

Vorversuche zum Hitzetest unter Druckbelastung von WG nach CIPAC MT 46.1 verliefen 
recht erfolgreich. Neue Ringversuche werden mit leicht modifizierten LagergefaBen durch
gefuhrt. Als Druckbehaltnis wird ein Hohlzylinder mit beweglichem Stempel verwendet, 
um die Lagerprobe leichter entnehmen zu konnen, an der die FreiflieBbarkeit bestimmt wer
den soil. (HX OOC) 

9. Bestimmung der Gleichma8igkeit der Verteilung von Saatgutbehandlungsmitteln an
Einzelkornern - Determination of uniform distribution of seed dressings on individual
seeds (Menschel, G.)

Der Beizgrad behandelten Saatgutes wird bekannterweise mit Hilfe des in der Beize vorhan
denen Farbstoffes kolorimetrisch bestimmt. Diese Methode wurde fur die Bestimmung des 
Beizgrades am Einzelkorn weiterentwickelt. Sie wurde an sieben zugelassenen bzw. in der 
Zulassung befindlichen Saatgutbehandlungsmitteln mit vier verschiedenen Farbstoffen er
probt. (HX OOC) 
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10. Entwicklung von Analysenmethoden zur Bestimmung verschiedener Pflanzenschutz
mittel-Wirkstoffe in ihrenjeweiligen Priiparaten - Development of methods for the de
termination of pesticides in their respective formulations (Dobrat, W. und Claussen, K.)

Im Berichtszeitraum wurden im Rahm en des D APA (Deutscher Arbeitskreis fur Pflanzen
schutzmittel-Analytik) und des CIPAC (Collaborative International Pesticides Analytical 
Council) wieder eine Reihe von Ringanalysen zur Prufung von Methoden zur Bestimmung 
von Wirkstoffen in Pflanzenschutzmittel-Formulierungen durchgefiihrt. Das Laboratorium 
fiir Praparateuntersuchungen beteiligte sich an den Ringversuchen, die vom DAP A veran
staltet wurden. 

Ringversuche fiir folgende Wirkstoffe wurden durchgefiihrt und abgeschlossen: 

Fur Fenobucarb wurde in einem CIP AC-Ringversuch eine hochdruckflussigkeitschro
matographische Methode an dem technischen Wirkstoff, einem Spritzpulver und einem 
Emulsionskonzentrat gepruft. Die Ergebnisse dieses Ringversuchs erbrachten in der sta
tistischen Auswertung gute Reproduzierbarkeiten. Die Methode wird auf der nachsten 
CIPAC-Tagung 1987 fiir die Aufnahme in das CIPAC-Handbook empfohlen werden. 

Nachdem die HPLC-Methode fiir Isoprocarb in technischem Wirkstoff und flussigen 
Formulierungen bereits vom CIP AC angenommen warden war, wurde sie.auch an einem 
Spritzpulver mit gutem Erfolg getestet. 

Ebenfalls in einem internationalen CIP AC-Ringversuch wurde eine HPLC-Methode zur 
Bestimmung von Chloridazon in verschiedenen Formulierungen (techn. Wirkstoff, 
Spritzpulver, Suspensionskonzentrat) erfolgreich gepriift. Die Methode wurde auf der 
CIPAC-Tagung 1986 als ,,full'' CIPAC method angenommen. 

In einem DAP A-internen V orversuch wurde eine gaschromatographische Methode fiir 
Nitrothal-isopropyl-haltige Mittel rnit Erfolg erprobt. Die Methode soil 1987 in einem 
CIPAC-Ringversuch getestet werden. 

Mit Erfolg abgeschlossen werden konnte auch der internationale Ringversuch fiir Chlor
phoxim. Die Ergebnisse des Versuchs und die Methode (HPLC) werden 1987 auf der 
CIPAC-Tagung vorgestellt werden. (HX OOB) 

11. Untersuchung von Pflanzenschutzmitteln - Investigation of plant proiection products
(Dobrat, W. und Claussen, K.)

Im Berichtszeitraum wurden acht gezielt ausgesuchte Mittel mit dem Wirkstoff Kupfer
oxychlorid auf ihren Gehalt an Verunreinigungen durch Arsen, Cadmium und Blei unter
sucht. Die gefundenen Gehalte lag en durchschnittlich bei 8 ,5 mg/kg fiir Arsen (FA 0-Grenz
wert: 100 mg/kg), bei 504 mg/kg fiir Blei (FAO: 1000 mg/kg) und bei 39,6 mg/kg fiir Cad
mium (FAO: 90 mg/kg). Auch sieben Proben zinkhaltiger Pflanzenschutzmittel wurden auf 
ihren Schwermetallgehalt untersucht. Hier wurden im Durchschnitt 2,5 mg/kg Arsen, 24,2 
mg/kg Blei und 6,7 mg/kg Cadmium gefunden. 

Weiterhin wurden 10 Mittel mit den Wirkstoffen Bromophos, 2,4-D, Mecoprop, Dichlor
prop, Dicamba, MCPA und Prochloraz auf ihren Gehalt an toxikologisch relevanten poly
halogenierten Dibenzo-p-dioxinen und Dibenzofuranen untersucht. Nur in wenigen Fallen 
konnten einzelne dieser Verbindungen uberhaupt nachgewiesen werden und die Werte la
gen dann unter 1 µ.g/kg; 2,3,7 ,8-TCDD wurde nicht nachgewiesen. Bei der Untersuchung 
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fiinf lindanhaltiger Priiparate auf Verunreinigungen durch Hexachlorbenzol wurden maxi
mal 3,5 mg/kg gefunden. Zwei diesyr Mittel sowie technischer Wirkstoff waren auch auf ih
ren Gehalt an polychlorierten Dibenzo-p-dioxinen und Dibenzofuranen untersucht worden. 
Bei einer Nachweisgrenze von 0,1 µ,g/kg konnten in keiner dieser Proben das Vorhanden
sein solcher Verunreinigungen nachgewiesen werden. (HX OOB) 

Fachgruppe fiir �otanische Mittelpriifung 

1. Methoden fiir Beizmittelpriifungen an Getreide - Test methods for seed dressings in
cereals (Ehle, H.)

Mit Pflanzenschutzdienststellen und Firmen von 1984 bis 1986 durchgefiihrte Ringversuche 
dienten der Ausarbeitung von Methoden fiir Priifungen von Beizmitteln gegen Septoria no
dorum an Weizen, Fusarium culmorum an Weizen, Drechslera teres und D. sativum an Ger
ste. Diese Methoden wurden in die iiberarbeitete Richtlinie fiir die Priifung von Beizmitteln 
gegen Getreidekrankheiten (4 - 1.1) mit aufgenommen. (HYOOA) 

2. Abbauverhalten von Herbiziden, insbesondere Sulfonylharnstoffen im Boden - Degra-
dation of herbicides especially sulfonylurea herbicides in soil (Heidler, G.)

Getreide-Herbizide mit den Wirkstoffen Chlorsulfuron (20 g AS/ha) + Methabenzthiazu
ron (2824 g AS/ha) im Vorauflauf, Isoxaben (200 g AS/ha) im Vorauflauf, Metsulfuron 
(8 g AS/ha) im Nachauflauf, Trisulfuron (15 g AS/ha) im Nachauflauf sowie Chlortoluron 
(3000 g AS/ha) im Vorauflauf wurden, unter anderem auch in doppelter Aufwandmenge, 
auf GroBparzellen (12 x 50 m in vierfacher Wiederholung) praxisnah angewendet. In konti
nuierlichen Zeitabstanden erfolgten Bodenprobenentnahmen aus zwei Bodenschichten 
(0 - 5 cm und 5 - 10 cm). 
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Mittels Biotest im Gewachshaus wurden die pflanzenverfugbaren Wirkstoffmengen durch 
Frischgewichtbestimmung an Testpflanzen erfaBt. Als Testpflanzen kamen Zuckerruben 
(Beta vulgaris spp. vulgaris var. altissima, Sorte Primo), Winterraps (Brassica napus spp, na
pus), Rotklee (Trifolium pratense), Mohren (Daucus carota), Porree (Allium porrum) und 
Spin at (Spinacia oleracea) zum Einsatz. Anhand der gewonnenen Daten ist zum Teil mit lan
gerfristigen Nachbauwirkungen zu rechnen, wie die Abbildung beispielhaft fur Winterraps 
zeigt. (HYOOA) 

3. Versuche mit Gametoziden -Trials with gametocides (Laermann, H. Th.)

Die 1985 begonnenen Versuche mit Gametoziden wurden fortgesetzt. Im Vordergrund 
stand dabei die Uberprufung des Entwurfs der Prufungsrichtlinie (15 - 1.1.1.3) sowie die 
Wirksamkeit eines Gametozids, welches noch mit einer Versuchsnummer gekennzeichnet 
ist. Die Versuchsfrage schlo8 den EinfluB des Mittels auf die Sterilitat der mannlichen Ga
meten und gleichzeitige Fertilitat der ,,kastrierten" Mutterpflanzen ein. Als Mutterpflanzen 
bei Winterweizen fungierten die Sorte Granada, als Pollenspender die Sorte Vuka. Folgen
de Ergebnisse wurden im Vergleich zu Unbehandelt bei der Muttersorte festgestellt: 

1. Die behandelten Parzellen bluhten 2 - 3 Tage fruher und fielen dabei besonders durch
weiter gespreizte Ahrchen auf, wodurch die gesamten Ahren und damit die Parzellen hel
l er erschienen.

2. Die Wuchshohe wurde nicht signifikant um durchschnittlich 3 cm reduziert.

3. Fur den Wirkungsgrad der Pollensterilitat lieB sich ein signifikanter Wert von 99,8% er
rechnen.

4. Der Ertrag wurde um ea. 57% reduziert. Die Ursache ist bei den auf Fremdbefruchtung
angewiesenen ,,kastrierten" Mutterpflanzen zu suchen. Da es sich um Hybridsaatgut han
delt, befriedigt diese geringe Erntemenge vollauf.

5. Die Praktikabilitat der Prufungsrichtlinie hat sich erneut bestatigt. (HYOOB)

4. Versuche mit Mitteln zur Ertragssteigerung - Trials with products to increase yields
(Laermann, H. Th.)

Erstmals wurde ein Wachstumsregler - welcher noch unter einer Versuchsbezeichnung ge
kennzeichnet ist - hinsichtlich Ertragssteigerung in Zuckerruben gepriift, um die im Ent
wurf vorliegende ,,Richtlinie fur die Priifung von Wachstumsreglern zur Ertragssteigerung 
im Ackerbau (15 - 1.1.0.1)" vom April 1986 auf ihre Praktikabilitat zu testen. 

Folgendes konnte im Vergleich zu Unbehandelt festgestellt werden: 

Durch die Behandlung wurden unter den 1986 in Braunschweig herrschenden Klimabedin
gungen hinsichtlich des Ruben- sowie des Zuckerertrags keine Steigerungen erreicht. Fur ei
ne endgultige Aussage muBten die Untersuchungen fortgesetzt werden. Letzteres ist auch 
fur die Endfassung der Prufungsrichtlinie wichtig. (HYOOB) 
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5. Die Kulturpflanzenvertraglichkeit bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln im
Zierpflanzenbau - Tolerance of ornamentals to plant protection products (Meier, U.)

Die unterschiedliche Herbizidtoleranz von funf Chrysanthemen-Sorten wird beispielhaft 
dargestellt (siehe Tabelle). Die Ergebnisse der Untersuchungen belegen, daB der Empfeh
lung, zuniichst betriebseigene Pflanzenschutzmittelversuche zur Vertriiglichkeit durchzu
fuhren, wertn die Empfindlichkeiten der Sorten nicht bekannt sind, Folge geleistet werden 
sollte. (HYOOA) 

Tabelle: Schadensermittlung 10/11 Wochen nach der Herbizidapplikation (kurz vor der 
Blute) 

�* 
Ramrod+ 

Venzar ButisanS Ramrod Tenoran Kontrolle 

Breitner Totalausfall keine Schiiden keine Schiiden keine Schiidert keine Schiiden 

Princess Ann 40% Ausfall bis keine Schiiden keine Schiiden keine Schiiden keine Schiiden 
Totalausfall; 
Pflanzen 1/4 der 
Normalgr6Be 

Evelyn Bush Pflanzen 1/3 der keine Schiiden keine Schiiden keine Schiiden keine Schiiden 
Normalgr6Be; 
keine Bliiten-
bildung 

Rylands Pflanzen 1/3 der keine Schiiden keine Schiiden keine Schiiden keine Schiiden 
Bronce Normalgr6Be; 

Bliitenbildung 
beginnt 

Neil Zwaager keine Schiiden keine Schiiden keine Schiiden keine Schiiden keine Schiiden 

*) Pflanzenschutzmittel 

6. Entwicklung von Methoden (Richtlinien) fiir die Priifnng von Fungiziden, Herbiziden
und Wachstumsreglem auf Wirksamkeit und Phytotoxitat - Development of guidelines
for testing the efficacy and phytotoxicity of fungicides, herbicides and growth regulators
(Ehle, H., Flick, G.,Heidler, G., Laermann, H. Th., Lyre, H., Martin, J. und Meier, U.)

Nachstehende Richtlinien fur die Prufung von Pflanzenbehandlungsmitteln wurden in Zu
sammenarbeit mit Wissenschaftlern aus dem Pflanzenschutzdienst der Lander, von den 
Pflanzenschutzmittelherstellern und anderen Institutionen zur Veroffentlichung · fertigge
stellt. Sie werden in der Liste der Veroffentlichungen (Kapitel V b) nicht noch einmal ge
nannt. 

Richtlinie fur die Prufung von Fungiziden gegen Echte Mehltaupilze an Zierpflanzen ( 4 -
2.4.1) (Ehle, H.) 

Richtlinie fur die Prufung von Fungiziden gegen Falsche Mehltaupilze und Albugo-Arten an 
Zierpflanzen (4 - 3.4.1) (Ehle, H.) 

Richtlinie for die Prufung von Fungiziden gegen Rostpilze an Zierpflanzen (4 - 4.4.1) 
(Ehle, H.) 
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Richtlinie fiir die Priifung von Fungiziden ( einschl. Beizmiteln) gegen Typhula-Fiiule (Ty
phula incarnata Lasch ex. Fr.) an Wintergerste (4 - 5.1.5) (Martin, J.) 

Richtlinie fiir die Priifung von Fungiziden gegen Pseudocercosporella herpotrichoides (Fron) 
Deighton (Halmbruchkrankheit) an Getreide (4 - 5.1.6) (Martin, J.) 

Richtlinie fiir die Priifung von Fungiziden gegen Botrytis spp. an Zierpflanzen (4 - 5.4.1) 
(Ehle, H.) 

Richtlinie fiir die Priifung von Fungiziden gegen Blattfleckenpilze an Zierpflanzen ( 4 -
5.4.2) (Ehle, H.) 

Richtlinie fiir die Priifung von Gametoziden bei Getreide - auBer Mais (15 - 1.1.1.3) 
(Laermann, H. Th.) 

Richtlinie fiir die Priifung von Pflanzenschutzmitteln zur Desinfektion im Zierpflanzenbau 
(16 - 4) (Meier, U.) 

Richtlinie fiir die Priifung von Herbiziden im Weinbau (22 - 4) (Flick, G.) (HYOOC) 

Fachgruppe fiir zoologische Mittelpriifung 

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

123 Proben (102 Bienen- und 21 Pflanzenproben) wurden im Aedes-Test und 21 Proben 
(z.B. Waben, Beutenteile, Briihereste) im Direktversuch mit Bienen gepriift. An alien Bie
nenproben wurde eine routinemaBige Nosema-Untersuchung und eine Analyse des im 
Haarkleid der Bienen befindlichen Pollens vorgenommen. 

Ein ausfiihrlicher Bericht iiber die U ntersuchung von Einsendungen zu Bienenschaden wird 
alljahrlich an den Bundesminister fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten sowie an die 
zustandigen Landesministerien geschickt. (HZ00D/HZ005) 

2. Annahme von Durchlaufstationen zur Aufnahme von: Kodern durch Hausmause -Accep-
tance of bait boxes for uptake of bait materials by house mice (Rothert, H.)

Zurn Zwecke des verdeckten Auslegens von Giftkodern gegen Hausmause werden handels
iibliche Durchlaufstationen und eigene Entwicklungen hinsichtlich der Annahme gepriift. 
Es hat sich gezeigt, daB unbegiftete Weizenkoder in handelsiiblichen Durchlaufstationen 
schlechter angenommen werden als bei oftener Anbietung. Ziel weiterer Untersuchungen 
ist es, die Griinde dafiir festzustellen, um Anregungen fiir Durchlaufstationen mit besseren 
Annahmeeigenschaften entwickeln zu konnen. (HZ 007) 

H 103 



Fachgruppe fiir Anwendungstechnik 

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

Wahrend der Berichtszeit befanden sich 41 Gerate und Gerateteile in der erstmaligen Pri.i
fung auf Eignung fi.ir den Pflanzenschutz bzw. den Vorratsschutz. Die Ergebnisse wurden 
zusammenfassend bearbeitet und vom SachverstandigenausschuB fi.ir Gerate abschlieBend 
bewertet. (HA OOA) 

Alie Anerkennungen wurden im Pflanzenschutzmittel-Verzeichnis, Teil 6 - Anerkannte 
Pflanzenschutz- und Vorratsschutzgerate, verdffentlicht. Uber neue und abgelaufene Aner
kennungen wurde in den BBA-Bekanntmachungen berichtet. Die Geratepri.ifberichte wer
den vom Verlag ACO Druck GmbH, Hinter dem Turme 7, Postfach 1143, 3300 :Sraun
schweig, vertrieben. Die fi.ir das Anwendungsgebiet Forstschutz anerkannten Gerate wer
den auBerdem im FP A-Verzeichnis (FP A = Forsttechnischer Pri.ifungsausschuB) des Kura
toriums fi.ir Waldarbeit und Forsttechnik (KWF) verdffentlicht. (HA 00 A) 

Die Fachgruppe hat sich an der Normung for Pflanzenschutzgerate im Deutschen Normen
institut beteiligt sowie an internationalen Normen mitgearbeitet. 

2. Berechnung des Stroh- und Zelluloseabbaues fiir okotoxikologische Untersuchungen mit
Ptlanzenschutzmitteln - Calculation of straw and cellulose decomposition for ecotoxico
logical researches with pesticides (Heine, W.)

Die Ermittlung und die Bewertung des Stroh- und Zelluloseabbaues fi.ir dkotoxikologische 
Untersuchungen mit Pflanzenschutzmitteln erfordert die Erfassung und Bearbeitung um
fangreichen Zahlenmaterials. Zur Beschleunigung der entsprechenden Untersuchungen 
wurde in institutsi.ibergreifender Zusammenarbeit auf dem Mikrocomputer Apple II ein mit 
UCSD-Pascal-Betriebssystem lauffahiges Programm erstellt. Die Ausgangsdaten kdnnen 
von Hand eingegeben werden oder die Verrechnung der Analyseergebnisse tabellarisch dar
gestellt werden. Fehlerhafte Abbauwerte kdnnen dabei von der weiteren statistischen Ver
rechnung ausgeschlossen werden. Zur Ergebnisbeurteilung kdnnen mit dem Programm Va
rianzanalysen und -tests durchgefi.ihrt werden. (HA 006) 

3. Kontamination von Trinkwasser in Kunststoffleitungen ans Polyiithylen durch Ottomo
torabgase bei der Bekiimpfung von Schermiiusen - The effect on drinking water in PE
pipes of exhaust gas from carburetor engines used for the control of the fossorial form of
Anicola terrestris (Rietz, S. und Kohsiek, H.)

Seit dem Endrinverbot im Jahre 1982 findet die Bekampfung der landlebenden Schermaus 
mit Motorabgasen wieder mehr Beachtung. Wesentlicher Bestandteil fi.ir die Bekampfung 
ist das mit den Motorabgasen in die Gange geleitete Kohlenmonoxid. Von den weiteren Ab
gasbestandteilen interessierte vor allem, ob die Kohlenwasserstoffe durch Kunststoffwas
serleitungen hindurchwandern und die Qualitat von Trinkwasser beeinflussen kdnnen. In 
Versuchen mit einer ki.instlichen Bodenschtittung konnte dieser Verdacht bestatigt werden. 
Der Nachweis gelang zunachst durch Geruch und Geschmack. Er soil auch quantitativ ge
fi.ihrt werden. Diese Arbeiten wird die Fachgruppe fi.ir chemiscbe Mittelprtifung durchfi.ih
ren. Aus den bisher gewonnenen Erkenntnissen sind fi.ir den Einsatz von Ottomotoren fi.ir 
die Wi.ihlmausbekampfung zum Schutz des Trinkwassers bestimmte Einschrankungen zu 
beachten. (HA 017) 
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4. Verrechnung und grafische Darstellung von Priifungsergebnissen aus der Pflanzen
schutzgeriite-Priifung - Calculating and plotting of test results of plant protection equip·
ment (Heine, W.)

Die Verrechnung und grafische Darstellung von Prufungsergebnissen aus der Pflanzen
schutzgerate-Prufung erfordert einen umfangreichen manuellen Arbeitsaufwand. Es wur
den zwei Programme entwickelt, mit denen zum einen aus den MeBwerten mit Hilfe des Re
gressionsverfahrens die Kennlinien Volumenstrom in Abhangigkeit vom Druck ermittelt 
und grafisch dargestellt werden konnen und zum anderen die Ausbringung in Abhangigkeit 
von der Fahrgeschwindigkeit. Durch den Einsatz beider Programme wird Arbeitszeit einge
spart; ferner werden die grafischen Darstellungen vereinheitlicht und damit eine bessere 
Lesbarkeit der Geriiteprufberichte erreicht, und schlieBlich ergibt sich eine erhohte Ge
nauigkeii in der Auswertung. (HA OOA) 

5. Versch1ei8untersuchungen an Flachstrahldiisen - Abrasion tests on slit nozzles
(Rietz, S.)

Flachstrahldusen unterliegen im praktischen Einatz unterschiedlichen VerschleiBeinflus
sen. Sechs verschiedene Dusensatze verschiedener Hersteller und aus unterschiedlichen 
Werkstoffen (Edelstahl, Kunststoff und Keramik) wurden einem 1000-Stunden-VerschleiB
test mit 0,5%iger OB-21-Suspension bei 3 bar Spritzdruck unterzogen. Bezuglich Diisenaus
stoB und VerteilungsgleichmaBigkeit zeigten sich keine signifikanten Unterschiede durch 
den VerschleiBtest. (HA ODA) 

Abteilung fiir okologische Chemie in Berlin-Dahlem 

Wie in den meisten vorangegangenen Jahren beteiligte sich die Abteilung an analytischen 
Methodenuntersuchungen teils zur Prufung fiir Empfehlungen in der Routinepraxis teils zur 
Qualitiitssicherung der Laboratoriumsarbeit. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang, 
daB <lurch die Unterstutzung der BBA (insbesondere des Instituts fiir Pflanzenschutz im 
Weinbau) ein bundesdeutscher Qualitiitssicherungsringversuch fiir die Ermittlung gering
ster Spuren von Pflanzenschutzmitteln im Wein durchgefiihrt werden konnte. Ferner hat die 
Abteilung zusammen mit anderen an der Erarbeitung von Entscheidungshilfen fiir die Prii
fung in Sonderfallen gemiiB Nr. 2.2.1.3 der TA Luft mitgewirkt. Dabei handelt es sich um 
eine umfangliche Faktensammlung zur Erkennung und Bewertung von schadlichen Um
welteinwirkungen <lurch Schadstoffe, fiir die Immissionswerte bisher nicht festgelegt wor
den sind. Das Material wird vom Umweltbundesamt herausgegeben werden. Im Zusam
menhang mit der nach wie vor gefuhrten Diskussion uber Ersatzstoffe fur Natriumchlorid als 
Tausalz im StraBenwinterdienst soll auf die eingehend durch die Abteilung belegten Er
kenntnisse verwiesen werden, daB Calciumchlorid weder allein noch in Mischungen mit Na
triumchlorid weder in der Anwendung noch hinsichtlich des Schiidlingsgrades bei der Stra
Benbegleitvegetation langfristig Vorteile gegenuber dem konventionellen Tausalz bringt. 
Hingegen ist die Situation beim Einsatz von Calcium-Magnesium-acetat noch nicht hinrei
chend geklart. 
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1. Chemische Untersuchungen von Bienenschaden durch Pflanzenbehandlungsmittel -
Chemical investigations of honey-bee damages possibly caused by pesticides
(KoBmann, A.)

Bei in der Bundesrepublik Deutschland aufgetretenen Fallen von Schaden an den Honigbie
nenvolkem werden entsprechende Proben an die Biologische Bundesanstalt eingesandt. 
Die chemischen Untersuchungen fiir die Bienenpriifstelle werden hier vorgenommen. 

124 Proben (50 Bienen- und 74 Pflanzenproben und andere Materialien) wurden mit kombi
nierter Gaschromatographie/Massenspektrometrie unter Anwendung verschiedener Ioni
sierungsarten auf 203 Pflanzenschutzmittelwirkstoffe und relevante Verbindungen unter
sucht. 

Ein ausfiihrlicher Bericht iiber die Ergebnisse dieser Untersuchungen wird alljahrlich an den 
Bundesminister fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten sowie an die zustandigen Lan
derministerien geschickt. (HO 017) 

2. Multiple Routineanalysenmethode zur Bestimmung von Riickstanden an Pyrethrinen
und Pyrethroiden in verendeten Honigbienen - Multiple routine analysis method for re
sidue determination of pyrethrins and pyrethroids in perished honey bees (Ebing, W.)

In Erganzung zu einer entsprechenden Methode fur Organochlor- und Phosphorsaure este-
rinsektizide in Bienen wurde anschlieBend eine solche fiir die neun in der Bundesrepublik 
Deutschland verwendeten Pyrethroid-Insektizide und die im Pyrethrum enthaltenen sechs 
Pyrethrin-Wirktoffe entwickelt. Sie besteht in der saulenchromatographischen Reinigung 
des Dichlormethan-Rohextraktes der zerkleinerten Proben an Kieselgel 60, der gelchroma
tographischen Reinigung an Bio-Beads SX-3, der weiteren saulenchromatographischen 
Nachreinigung an Florisil sowie der gaschromatographischen Bestimmung an einer Kapil
Jarsaule mittels Elektroneneinfangdetektor. 

Die Pyrethrine werden - wegen der z.Z. nicht zuganglichen Einzelkomponenten als Ver
gleichsstandards - als Summe bis hinab zu 0,5 µ,gig mit i.allg. 80-100%iger Ausbeute be
stimmt. Sie sind aber grundsatzlich auch einzeln bestimmbar. Bei den Pyrethroiden liegen 
die unteren Bestimmungsgrenzen - in Abhangigkeit von der chemischen Struktur der Wirk
stoffe - zwischen 0,01 und 1,0 µ,gig bei Ausbeuten zwischen 90 und 100%. 

Die Methode erweitert die Moglichkeiten zur routinemaBigen Quantifizierung von Pflan
zenschutzmittelriickstiinden in Bienen. Die Feststellung der Ursachen vom Bienensterben 
ist der BBA mit dem novellierten Pflanzenschutzgesetz auferlegt. (HO 001) 

3. Schwermetallbelastung von Boden und Pflanzen aus Kleingarten und landwirtschaftlich
genutzten Flachen Berlins - Heavy metal content in soils and plants from allotment gar
dens and agricultural areas in Berlin (Schonhard, G. und von Laar, Claudia)

Als Beispiel zur Ermittlung der in Ballungszentren zu erwartenden Schwermetallbelastung 
wurde 1986 mit einem iiber drei J ahre laufenden GroBversuch bei Klein- und Hausgiirten so
wie landwirtschaftlichen Nutzfliichen in Berlin begonnen. Bisher wurden aus Klein- und 
Hausgiirten 1050 und aus Landwirtschafts- bzw. Gartenbaubetrieben 420 Standorte fiir die 
Probenahme herangezogen. 
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Zur Beurteilung der Schwermetallbelastung muB das Untersuchungsmaterial vergleichbar 
sein. Deshalb wurden an fast allen ausgewahlten Standorten in der BBA unter identischen 
Bedingungen angezogene Griinkohl-, Tomaten- und Selleriepflanzen ausgepflanzt. Dar
iiber hinaus erfolgte in den Erwerbsbetrieben zum Erntezeitpunkt die Probenahme auch 
von anderen Nahrungspflanzen. 

Ein Teil der Pflanzenproben wurde gewaschen und mit den Gehalten ungewaschener Pro
ben verglichen. Durch diesen Vergleich sollen Aussagen iiber die aktuelle Schwermetallim
mission- ermoglicht werden, zumal diese Untersuchungen iiber drei Vegetationsperioden 
ausgedehnt werden. Die Bodenuntersuchungen werden mit Hilfe verschiedener Extrak
tionsmittel durchgefiihrt. 

Aus den bisher analysierten Bodenproben aus landwirtschaftlichen Nutzflachen hat sich er
geben, daB der Richtwert fur Blei von 100 mg/kg an etlichen Standorten bis zu > 400 mg/kg 
iiberschritten wird. Die Cadmiumgehalte sind haufig leicht erhoht, ohne daB der Richtwert 
von 3 mg/kg in der Regel iiberschritten wird. Die Vanadin-, Chrom- und Nickelgehalte lie
gen hiiufig iiber den ,,Normalgehalten", so daB sich ein vorlaufiges Gesamtbild einer insge
samt leicht erhohten Schwermetallbelastung ergibt, wie es fur Ballungsgebiete nicht un
typisch sein diirfte. 

Die Schwermetallgehalte in den Pflanzen korrelieren bislang - von wenigen Ausnahmen ab
gesehen - kaum mit den Gehalten im Boden, was auf die unterschiedlichen Aufnahmelei
stungen der Pflanzen und die Bodencharakteristika zuriickzufiihren sein diirfte. Ein beson
ders hoher Cadmiumgehalt ergab sich in der Analyse von Mangold mit 23 mg/kg (Richtwert 
des BGA fiir Blattgemiise ea. 1 mg/kg). 

Die vorliegenden Daten sind insgesamt noch zu gering, um zu einer Einschatzung zu kom
men. Es ist geplant, nach drei Jahren eine flachenreprasentative Aussage iiber die Schwer
metallbelastung zu machen und dariiber hinaus iibertragbare Erkenntnisse fiir andere Bal
lungsgebiete zu erarbeiten. (HO 030) 

4. Untersuchung von Bodenproben auf Antimon - Analysis of antimony in soils (Schon-
hard, G.)

Bei der Verarbeitung von Blei wird haufig Antimon bis zu 13 % (gelegentlich auch ho her) zu
gesetzt, um die Harte und GieBbarkeit zu verbessern. Da es bei derartigen Betrieben in der 
Vergangenheit zu erhohten Bleiemissionen kommen konnte, ist auch eine Emission von An
timon nicht auszuschlieBen. 

Ober die Aufnahme und Anreicherung von Antimon in Pflanzen sowie dem Auftreten von 
Symptomen oder Schaden ist bislang kaum etwas bekannt geworden. Da Antimonverbin
dungen fiir Mensch und Tier sehr giftig sind, sollte der Frage nachgegangen werden, ob es 
in den oben geschilderten Fallen zu Anreicherungen von Antimon im Boden gekommen ist. 
Dazu wurden im Umkreis eines bleiverarbeitenden Betriebes Bodenproben genommen und 
auf Antimon mit Hilfe der Hydridtechnik untersucht. In Abhangigkeit von der Entfernung 
des Betriebes konnten deutlich erhohte Bodengehalte (bis zu zehnfach) in der naheren Um
gebung festgestellt werden. Die vorliegenden Ergebnisse geben zur Besorgnis AnlaB und 
sollten Grund fur die Planung umfangreicher, gezielter Untersuchungen sein. (HO 030) 
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5. Untersuchungen zur Verminderung der Aufnahme toxischer Schwermetalle durch Pflan
zen aaf Standorten mit lmmissions- nod Bodenbelastung - Investigations on diminution
of uptake of toxic heavy metals by plants at locations with air-borne and soil-borne conta
minations (Leh, H.-0., Schadel, H. und Schonhard, G.)

Das im Raum Stolberg (Rhld.) mehrjahrig durchgefuhrte Vorhaben (vgl. Jahresbericht 
1985, H 83) wurde im Berichtsjahr abgeschlossen. 

Die Pflanzenverfugbarkeit von Blei (Pb), Cadmium (Cd) und Zink (Zn) sowie deren Akku
mulation in Gemiisepflanzen wurde durch verschiedene BodenbehandlungsmaBnahmen 
und Kombinationen davon auch unter der an den Versuchsstandorten vorhandenen Immis
sionsbelastung in starker und weniger ausgepragtem MaBe vermindert. Ober die giinstige 
Auswirkung einer Anhebung des pH-Wertes durch Aufkalken hinaus ergaben sich weitere 
und zusatzliche Minderungen der Schwermetallgehalte durch Erhohung des Humusgehaltes 
und durch hohe Phosphatgaben. Die Wirkung des erhohten Phosphor-Angebots wurde be
ziiglich der Pb-Aufnahme durch gleichzeitige Verabfolgung von Bodenverbesserungsmit
teln auf Silikatbasis noch weiter erhoht. Ionenaustauscher auf Kunstharzbasis (Lewatite) 
bewirkten ebenfalls eine Minderung der Pb-Gehalte. Insbesondere die Gehalte an Cd -
aber auch an Zn - wurden durch Lewatite in starkerem MaBe reduziert. Ahnlich gute Aus
wirkungen hatte die Applikation von Lewatit in reduzierter Aufwandmenge in Verbindung 
mit Humusanreicherung. Ein erhohtes Phosphor-Angebot (als Superphosphat) und Boden
verbesserungsmittel auf Silikatbasis waren beziiglich der Minderung der Cd-Aufnahme we
niger effektiv; positive Auswirkungen ergaben sich jedoch bei Verwendung von Kaliumma
gnesiumphosphat (KMP). Insgesamt gesehen wurden die besten Ergebnisse durch die Kom
bination Kalk+ Humus+ Lewatit + KMP + Silikat erhalten. Das Aufnahme- bzw. Akku
mulationsverhalten der verschiedenen Versuchspflanzen wies z.T. sehr erhebliche Unter
schiede auf. Zudem reagierten die verschiedenen Pflanzen unterschiedlich stark auf die Be
handlungsmaBnahmen. Die hochsten Schwermetallgehalte ergaben sich in den Wurzelge
miisen. Bei diesen konnten auch durch die effektivsten Bodenbehandlungen die BGA-/ 
ZEBS-Richtwerte '86 insbesondere fur Cd ganz iiberwiegend nicht unterschritten werden. 

In GefaBversuchen mit qualitativ und quantitativ unterschiedlich schwermetallbelasteten 
Boden ergaben sich ausgepragte Wachstumsverbesserungen durch Zumischung von ,,Bo
denverbesserungsmitteln" auf Basis von Alginaten. 

Angesichts der groBen Standortunterschiede in bezug auf Bodeneigenschaften und Bela
stungssituationen bedarf es der genauen Ermittlung und Bewertung der im Einzelfall rele
vanten Parameter, bevor ggf. StandortverbesserungsmaBnahmen mit dem Ziel der Nutzbar
machung fur den Anbau von Nahrungspflanzen und der Minimierung der Schwermetallge
halte darin mit hinreichenden Edolgsaussichten vorgenommen werden konnen. (HO 031) 

6. Einsatz des Pflanzenzellkulturen-Tests zur Ermittlung der Metabolisierbarkeit von
Pflanzenschutzmitteln durch Pflanzengewebe - Application of the plant cell culture test
for the evaluation of the metabolic behaviour of pesticides by plant tissue (Schmidt,B.,
Schuphan, I. und Ebing, W.)

In Fortfuhrung beschriebener Arbeiten (vgl. J ahresbericht 1985, H 86) wurden - bei nur ge
ringfugigen Abwandlungen - durch routinemaBigen Einsatz des Screeningtestes (vgl. Jah
resbericht 1982, H 88) weitere 10 Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe auf ihre Metabolisierbar
keit hin untersucht. Ziel des Vorhabens ist es zu iiberpriifen, inwieweit der Test und daraus 
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gewonnene, vergleichende Daten auf das Verfahren der Pflanzenschutzmittelpriifung und 
-zulassung anwendbar sind. Ausgehend von ihrer Abbaubarkeit in Soja-und Weizenzellkul
tur Lassen sich die Wirkstoffe nach ihren durchschnittlichen Umsatzraten (in %) infolgende
Gruppen einteilen:

I. Leicht abbaubare: Aldicarb (91,7), Malathion (91,2), Parathion (85,2), Captan (69,9).

II. MittelmaBig abbaubare: Chlorpropham (63,1), Carbary! (50,4), Methoxychlor (45,1).

III. Schwer abbaubare: 2.4.5-T (28,7), Dimethoat (23,1), Diflubenzuron (12,6). Im wesent
lichen resultierten aus dem Umsatz polare Metabolite und nicht-extrahierbare Riickstande;
bei Captan muB aus der geringen Bilanzsumme auBerdem auf fliichtige Anteile geschlossen
werden. Nach Bearbeitung der noch ausstehenden sechs Wirkstoffe sollten die Daten im
Vergleich zu Ergebnissen von Referenzchemikalien in diesem und anderen, weiteren Test
systemen Schliisse auf das Verhalten der Testsubstanzen in der U mwelt zulassen. (HO 021)

7. Einsetzbarkeit von Laborokosystemen als Standardmodelle zur reproduzierbaren Te
stung von Umweltchemikalien fiir vergleichende Bewertungen - Employment oflabora
tory ecosystems as standard model systems to evaluate ecochemicals under reproducible
conditions (Heise, Margarete, Schuphan, I. und Ebing, W.)

In Fortfiihrung des Forschungsvorhabens wurden in dem nach stadt6kologischen Gesichts
punkten ausgesuchten Labor6kosystem-Ausschnitt ,,Wiese" (vgl. Jahresbericht 1985, H 86) 
mit der weiteren Testsubstanz 14C-Lindan Bilanzierungsstudien in der Ganzglas-Vegeta
tionskammer durchgefiihrt. Der Einsatz dieser Testchemikalie sollte die Beurteilung des 
Gesamtsystems im Hinblick auf die Eignung zur Verfolgung und Bewertung des Vertei
lungsmusters einer stark lipophilen, fliichtigen Umweltchemikalie in einem ,,Standardwie
sen-Modell" ermoglichen. 

Zwei vergleichbare Versuche wurden mit radioaktiv-markiertem 14C-Lindan als Testsub
stanz durchgefiihrt und 26 bzw. 27 Tage nach den 14C-Lindan-Applikationen beendet. Die 
Wiederfindungsraten in Form von 14C-Lindan-Bilanzen betragen 93 bzw. 98%. Davon ver
teilen sich im ersten Versuch gleiche Teile von je 43% auf die Kompartimente Luft (fliichtig 
gehender Lindan-Anteil) und Boden. Im zweiten Versuch betragen die entsprechenden 
Werte 44% bzw. 48%. Im ersten Versuch findet sich der Hauptanteil der Radioaktivitat -
namlich 41 % - in der O - 1 cm Bodenschicht. Nur 2% sind in der nachsten, weitere 7 cm 
tieferen Bodenschicht enthalten. Dagegen ist im zweiten Versuch in der Schicht von 
0 - 1 cm 32% der Radioaktivitat zu finden, und 16% verteilen sich auf die nachsten 7 cm tie
fen Bodenschichten. In der Pflanzenmasse sind im ersten Versuch Anteile von 6,2% und im 
zweiten 3,5% der jeweils eingesetzten Gesamtaktivitat nachweisbar, wobei sich die Vertei
lung der radioaktiv markierten Testsubstanz in den monocotylen und dicotylen Pflanzen 
( annahemd) proportional zur Biomasse, bezogen auf das Frischgewicht, verhalt. In den Tie
ren findet sich weniger als 0,1 % der jeweils eingesetzten Gesarntradioaktivitat wieder. 

Die bisherigen Ergebnisse belegen, dal3 reproduzierbare, nach Organismen differenzierba
re Ergebnisse erhalten werden konnen, die gleichzeitig die Beurteilung der Chemikalien im 
Hinblick auf das Kornpartirnent Luft erm6glichen. (HO 018) 
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8. Vergleichende Freiland- un(l Laboruntersuchungen zur Beurteilung des Metabolismus
und Abbauverhaltens von Pflanzenschutzmitteln im System Pflanze/Boden - Compara
tive field and laboratory investigations to evaluate the metabolism and degradation of
pesticides in the plant-soil system (Schuphan, I., Haque, A. un'd Ebing, W.)

Daten zum Metabolismus und Abbau von Pflanzenschutzmitteln im System Pflanze/Boden 
ki:innen routinemaBig nicht in Feldversuchen gewonnen werden. Diese miisseri iiberwiegend 
in Laborexperimenten unter Einsatz 14C-radioaktiv markierter Wirkstoffe sowie vereinzelt 
auch in Lysimeterversuchen unter Freilandbedingungen erarbeitet werden. Die Beurteilung 
hinsichtlich Vergleichbarkeit von Oaten aus solchen tracergestiitzten Modellversuchen mit 
denen aus Feldexperimenten ist deshalb von groBem Interesse. 

Zwei Versuchsvarianten, namlich Untersuchungen in kontrolliert beliifteten Glasvegations
Containem und Freilandlysimetern nach Einsatz 14C-markierten, formulierten Wirkstoffs 
werden verglichen mit Freiland-Parzellen-Versuchen nach Anwendung handelsiiblicher 
Wirkstoff-Formulierung. Als Kultur dienen in allen drei Varianten identisch angezogene 
Kartoffelpflanzen, Sorte Aula, als Modell-Pflanzenschutzmittel 14C-Lindan (formuliert) so
wie das Handelsprodukt Nexit fliissig (255 g Lindau/I). 

Die Auswertung der ersten, vorliegenden Oaten vier Wochen nach der Spritzbehandlung 
der drei Versuchsvarianten mit identischen Spritzdiisen ergibt Lindan-Riickstandswerte in 
Kartoffelkraut von etwa 0,35 ± 0,1 mg/kg, in den Kartoffelknollen (geschalt) weniger als 
0,0003 mg/kg und im Boden (0-3 cm) weniger als 0,009 mg/kg. 

Die bereits befriedigende Obereinstimmung der Ergebnisse in allen drei Systemen laBt sich 
offensichtlich weiter steigem. Dazu muB eine Optimierung der auBerst schwierig durchzu
fiihrenden Spriihapplikaticin des radioaktiv markierten Pflanzenschutzmittels in beiden Mo
dellsystemen erfolgen, damit diese in Technik und Abgabe gleicher Mengen an Spritzmit
teln mit den Praxisverhaltnissen iibereinstimmt. Ebenso kommt in dieser Hinsicht der kiinst
lichen Beregnung im geschlossenen Laborsystem im Hinblick auf die Benetzung (Abwa
schung) - nicht nur - der zentral gelegenen Blatteranteile Bedeutung zu. 

Der besondere Wert der geschlossenen Arbeitsweise zur Erzielung quantitativer 14C-Bilan
zen ergibt sich aus der Erzielung der gri:iBtmi:iglichen lnformationen, namlich zusatzlicher 
Daten iiber fliichtig gehende Pflanzenschutzmittel-Anteile sowie iiber das aus dem Kohlen
stoff-Geriist des Pflanzenschutzmittels stammende Endabbauprodukt 14C02• Im Rahmen 
dieser Versuchsanstellungen wurden in den geschlossenen Untersuchungsvarianten iiber 
10% fliichtig gehendes Lindan wahrend der Applikation und eine Stunde danach ermittelt. 
Im Laufe der weiteren vierwi:ichigen Versuchszeit verdampften zusatzliche 20% des Lindans 
und konnten im Beliiftungsstrom nachgewiesen werden. Die Mineralisierung des Lindans 
verlauft dagegen mit nachgewiesenen etwa 1 % 14C02 relativ Jangsam. 

Die Auswertung der Laborversuchsergebnisse gibt nicht nur sonst kaum erhaltliche Hinwei
se auf die zu erwartende Verbreitung einer in der Praxis auszubringenden Agrochemikalie, 
sondem erlaubt das Verhalten der Ietzteren in Feldversuchen vorab und schnell zu simulie
ren. (HO 022) 
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9. Untersuchungen zur Ermittlung der Ursachen von Schiiden an Stra6enbiiumen sowie
Entwicklung und Erprobung von Gegenma6nahmen - Investigations on assignable cau
ses of damage to street trees as well as development/examination of remedial measures
(Leh, H.-0. und Siinder, Andrea)

Die im Beriehtsj ahr angelegten Versuehe konzentrierten sieh zunaehst auf MaBnahmen zur 
Verbesserung der Beliiftungssituation und Wasserversorgung im Wurzelraum (bei ea. 600 
Baumen) dureh Anwendung vesehiedener Verfahren zur Beseitigung von Bodenverdieh
tungen und dureh Vergr6Berung der offenen Bodenoberflaehe, naehdem friihere Versuehe, 
die iiberwiegend nur die Verbesserung der Mineralstoffversorgung zum Gegenstand batten, 
keine nennenswerten Auswirkungen auf den Gesundheitszustand der Baume gezeitigt bat
ten. Letzteres diirfte darauf zuriiekzufiihren sein, daB die fiir die Nahrstoffaufnahme essen
tielle Sauerstoffversorgung der Wurzeln sowie die Wasserversorgung infolge der Bodenver
diehtung stark eingesehrankt sind. 

Zugleieh mit den BodenloekerungsmaBnahmen wurden aueh versehiedene Diinge- und Bo
denverbesserungsmittel in den Wurzelbereieh eingebraeht. In Verbindung mit Neupflan
zungen von StraBenbaumen (ea. 180 Exemplare) werden versehiedene Substrate bzw. Sub
stratbeimisehungen insbesondere auf ihre Fahigkeit zur Erhohung der Wasserkapazitat ge
priift. Die weiteren Aktivitaten werden sieh - neben der Erfolgskontrolle der im Beriehts
jahr durehgefiihrten VersuehsmaBnahmen mittels Zustandsbonituren sowie Pflanzen- und 
Bodenanalysen - sehwerpunktmaBig mit der Untersuehung und Quantifizierung der Bela" 
stungsfaktoren befassen. (HO 029) 

10. Anwendung einer modifizierten Priifmethodik zur standardisierten Erfassung chroni
scher Pflanzenschutzmitteleinfliisse auf den Puppenparasiten Pteromalus puparum und
seinen Wirt Pieris brassicae - Application of a modified test procedure to quantify chro
nic influences of pesticides on the pupal endoparasite Pteromalus puparum and its host
Pieris brassicae under standardized conditions (Wolf-Roskoseh, F. und Sehuphan, I.)

Die Untersuehungen zur ehronisehen Wirkung von Pflanzensehutzmitteln (nahrungsketten
bedingte Toxizitat) auf endoparasitisehe Nutzarthropoden wurden mit dem Ziel, fiir den Be
reieh niitzlingsrelevanter Pflanzensehutzmittelwirkungen standardisierte Priifverfahren zu 
entwiekeln (vgl. Jahresberieht 1985, H 87-88), mit einer weiteren Hymenopteren-Art, 
Pteromalus puparum (Hym., Chalcididae), fortgefiihrt. Es handelt sieh um einen Antagoni
sten mit endoparasitiseher Larvalentwieklung in Puppen versehiedener Sehadsehmetter
lingsarten, insbesondere von Pieriden. 

Vorangegangene Untersuehungen an dem Wirt Pieris brassicae (Lep., Pieridae) mit 
14C-markiertem Lindan batten naeh Wirkstoffaufnahme mit dem Futter (Kohlblatter) eine 
kontinuierliehe Versehiebung des prozentualen Wirkstoff-/Metaboliten-Verhaltnisses im 
Organismus wahrend der Metamorphose ergeben, und zwar zugunsten des Metaboliten
Anteils. Dieser Be fund legte nahe, bisher an Apanteles glomeratus (Hym., Braconidae), ei
nem Raupenparasiten, durehgefiihrte Priifungen von Wirkstoffen auf einen Puppenparasi
ten auszudehnen. Naeh dem Aufbau einer Massenzueht von Pteromalus puparum unter 
Verwendung von Freilandmaterial, das aus Pieris-Puppen an Wirsingkohl vom Versuehsfeld 
gewonnen wurde, und ansehlieBender Erarbeitung geeigneter Parasitierteehniken zur kon
tinuierliehen Gewinnung einheitliehen Untersuehungsmaterials wurde eine fiir Apanteles 
entwiekelte Priifmethode in modifizierter Form auf Pteromalus iibertragen. Lind an bzw. Pa
rathion bewirkten bei einer Konzentration von 0,5 mg Wirkstoff je kg Kohlblatter eine Her-
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absetzung des Entwicklungserfolges von Pteromalus um 57% bzw. 16% im Vergleich zur un
behandelten Kontrolle. Die Ergebnisse zeigen, daI3 auch dieser Endoparasit bereits durch 
geringe Wirkstoffkonzentrationen geschadigt wird. (HO 020) 

Gemeinschaftliche Einrichtungen 

Biochemie in Braunschweig 

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

Eine Verbindung mit guter antiphytoviraler Wirkung ist das 2,4-Dioxohexahydro-1,3,5-
triazin (DHT, 5,6-Dihydro-5-azauracil). Es wurden deshalb als weitere Azaderivate von Py
rimidinbasen die 5-Azaorotsaure ( Oxonsaure), die 5 ,6-Dihydro-5-azaorotsaure (Hydroxon
saure) und das 3,5-Dioxohexahydro-1,2,4-triazin (5,6-Dihydro-6-azauracil) auf eine mogli
che antivirale Wirkung gegeniiber dem Kartoffel X-Virus untersucht und mit dem DHT ver
glichen. Die Verbindungen muBten z.T. synthetisiert werden. 

Die Hemmung der Vermehrung des PVX durch Oxonsaure ist zu Anfang der durch das 
DHT vergleichbar, fallt aber nach etwa dem dritten Tag steil ab. Wahrscheinlich wird die 
Oxonsaure in der Pflanze decarboxyliert und geht damit in das nur schlecht hemmende 5-
Azauracil iiber. Die Hydroxonsaure hemmt die Vermehrung des PVX weniger gut als die 
Oxonsaure, nur schlecht hemmt das 5,6-Dihydro-6-azauracil. Das DHT, die Oxonsaure und 
die H ydroxonsaure hemmen die Vermehrung des PVX besser in al ten als in jungen Blattern, 
obwohl die Viruskonzentration in alten Blattern hohere Werte erreicht. (HC 002) 

2. Proteinmuster von Kultivaren ans der Sii8kartoffel-Kollektion des CIP - Protein pat
tern of cultivars from the sweet potato germplasm collection of CIP (Stegemann, H., in
Zusammenarbeit mit Huaman, Centre International Potato (CIP), Lima, Peru und
Hoeppe, C., F. B. Internationale Agrarwirtschaft, Witzenhausen)

Die Aussonderung von Duplikaten in einer Genbank auf der Basis von Protein- und Estera
semustern des Knollensaftes nach Polyacrylamid-Elektrophorese bei pH 8,9 und pH 7,9 
zeigte bei Kartoffeln die groBe Uberlegenheit der biochemischen Methoden, wenn man sie 
mit den klassischen morphologischen kombiniert. Zur Resistenzziichtung sind definierte 
Klone unerlaJ3lich. Daher wurde mit der Untersuchung der neuen CIP-Sammlung von SiiB
kartoffeln (Ipomoea batatas) begonnen, deren Lagerung iiber 0 °C im Gegensatz zu der Kar
toffelknolle problematisch war und bei denen Einfrieren zu empfehlen ist. 

Die Proteine der SiiBkartoffel batten eine geringere Varianz der Verteilung in Bezug auf 
Molekiilgr6Be und Ladungsmuster, so daI3 die normale Gel-Elektrophorese nicht zur Be
stimmung der Klone ausreichte. Die Trennung im Porositatsgradienten erwies sich als opti
mal, wobei zur Differenzierung der Sorten aber Esterase-Muster mit herangezogen werden 
miissen. Eine Kombinationsfarbung im gleichen Gel (1. Esterasen, 2. Proteine) vereinfach
te die Auswertung. Gele mit pH- und Konzentrationssprung im Polyacrylamid waren leid
lich, Gele mit anionischen Detergentien nicht geeignet. Trennungen im pH-Gradienten 
wurden durch Ion en des Knollensaftes sehr gestort. Die bisher untersuchten Kl one konnten 
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gut differenziert und durch das Proteinmuster charakterisiert werden. Einige uns als ,,Klo
ne" gelieferten Proben hatten nicht vollig identische Proteinmuster. Nachtriiglich stellte sich 
heraus, daB diese Sorten in einer Phase sexuell vermehrt wurden. (HO 004) 

3. Elektrophoretische Methoden zur Unterscheidung der Kartoffelnematoden Globodera
rostochiensis und G. pallida. - Electrophoretic methods for pathotype differentiation of
potato nematodes G. rostochiensis and G. pallida (Stegemann, H. und Burgermeister,
W. (vgl. Jahresbericht 1980, H 118; 1981, H 110; 1983, H 109)

Die angestrebte Differenzierung aller Pathotypen dieser Zystennematoden durch ein- oder 
zweidimensionale elektrophoretische Trennung der Proteine ist unseres Erachtens von kei
ner Arbeitsgruppe bisher erreicht worden. Einwandfreie Resultate gehen nicht iiber unsere 
friiheren Befunde hinaus. Auch die 1983 von uns gewonnenen Antikorper gegen arttypische 
und elektrophoretisch verschiedene Zysten-Proteine als Antigen zeigten das gleiche Priizipi
tationsverhalten im Immundiffusionstest. Offensichtlich sind die Oberfliichen dieser Prote
ine sehr iihnlich, so daB sie mit Schnellmethoden nicht unterschieden werden konnen. 

Eine weitere Differenzierungsmoglichkeit liegt in der Bestimmung der Sequenz von 
Nukleotiden der proteinkodierenden Nukleinsiiureabschnitte (RFLP-Analyse). Da diese 
fur eine groBe Probenzahl aber noch recht aufwendig ist, haben wir als Vorstufe zur RFLP
Analyse eine besonders hochauflosende Elektrophoresetechnik in Polyacrylamid (PAA) 
fur DNA und RNA-Bruchstiicke entwickelt. Das lange Gel besteht im unteren Teil aus ei
nem flachen PAA-Porositiitsgradienten (fur die nach Restriktasenspaltung erhaltenen kiir
zeren Nukleotidketten) und im oberen Tei! fur die liingeren Ketten aus einem niedrigkon
zentrierten Gel. Die Trennzeit betriigt mindestens 24 Stunden. Die aus verschiedenen Pa
thotypen isolierten und gespaltenen Nukleinsiiuren werden in diesem Gel mit bekannten 
Spaltungsmustern (Markern) verglichen. (HC 006) 

4. Interferenz zwischen Gerste und Mehltau aufBasis ihrer loslichen Proteine - Interferen
ce between barley and mildew on basis of their soluble proteins (Wilckens, Rosemarie
and Stegemann, H., in Zusammenarbeit mit Lind, V., Institut fur Resistenzgenetik, der
BBA, Griinbach

Das Blatt der Gerstenpflanze ist das Zielorgan der Ascosporen und mehr noch der Konidio
sporen (Konidien) des Mehltaupilzes, wobei die Keimung der Konidien und das Eindringen 
der lnfektionsschliiuche mit dem Ausbilden von Niihrorganen die Pflanze am meisten schii
digen. Um die biochemischen Vorgiinge bei der Keimung und der Appressorienbildung ver
folgen zu konnen, wurde eine wesentlich verbesserte Technik der Keimauslosung auf feuch
tem Dialyseschlauch entwickelt und festgestellt, daB bereits 2,5 mM EDTA (Entfernung 
2wertiger Metallionen) die Appressorien-Bildung verhindert und die Keimschliiuche kurz 
bleiben. Ein nasses Medium verhindert die Keimung vollig. 

In den Keimschliiuchen konnten mit sehr empfindlichen Methoden (min. 1 µg Enzym) keine 
Pektin- oder Protein-abbauenden Enzyme nachgewiesen werden, die Protein- und Glyco
protein-Muster waren aber spezifisch fur das entsprechende Mehltau-lsolat. In den Gersten
blattextrakten zeigten sich bis zu 12 multiple Formen der Peroxidasen, die typisch fur den in
fektionsbedingten StreB, nicht aber fur die Resistenz bzw. Anfiilligkeit der Gerstensorte wa
ren. Auch �-1,4-Glucanasen fand man mehr iri infizierten Bliittern, jedoch unabhiingig von 
Resistenzgenen. 
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In zweidimensionalen Proteinmustern der Blatter von verschiedenen resistenten und 
nichtresistenten Gerstenlinien waren fiinf definierte Flecken fiir die Infektion mit dem 
Mehltau-Isolat AL-1, sechs andere fiir RU-3 und zwei weitere fiir OR-7 charakteristisch, 
aber ohne einen Zusammenhang mit der Resistenz zu zeigen. Beim Mischen von Extrakten 
aus Blattern isogenischer Gerstenlinien mit denen von Mehltau-Isolaten verschwanden spe
zifische Fiecke vor allem mit Isolat AL-1 gemischten resistenten Gerstenlinien. Aber es war 
nicht moglich, generell bestimmte Protein-, Glycoprotein- oder Enzym-Flecken der Inte
raktion mit definierten Resistenzgenen in der Gerste zuzuordnen. 

5. Funktion einzelner Ribonucleinsauren (RNAs) des beet necrotic yellow vein virus

(BNYVV) - Functions of individual ribonucleic acids (RNAs) of beet necrotic yellow
Yein virns (BNYVV) (Burgermeister, W., in Zusammenarbeit mit Koenig, Renate, Insti
tut fiir Viruskrankheiten der Pflanzen der BBA, Braunschweig, Sebald, W. und Weich,
H., Gesellschaft fiir biotechnologische Forschung, Braunschweig)

Bei der Untersuchung von 13 auf Chenopodium quinoa vermehrten Isolaten des BNYVV 
(vgl. Jahresbericht 1984, H 104) fanden wir variable RN A-Muster im Bereich der BNYVV
RNA-3 und -4, die auf Verkurzung bzw. Verlust einzelner oder beider RNAs deuten. Im 
Gegensatz dazu zeigten 14 Proben im Feld infizierter Zuckerriibenwurzeln aus verschiede
nen Anbaugebieten konstante Muster der BNYVV-RNAs mit RNA-3 von 1850 und RNA-4 
von 1500 Nucleotiden. Aus diesen Ergebnissen schlieBen wir, daB BNYVV-RNA-3 und -4 
unter Bedingungen der natiirlichen Infektion an Riibenwurzeln essentielle Bestandteile des 
Virusgenoms sind. Unter Bedingungen der kiinstlichen Inokulation an Chenopodium-Blat
tern sind diese RN As fiir die Etablierung des Virus nicht essentiell und konnen verkiirzt wer
den oder verloren gehen. 

Unsere bisher verwendeten cDNA-Klone wurden <lurch reverse Transcription der RNAs 
aus einem BNYVV-Isolat mit verkiirzter RNA-3 und RNA-4 erhalten. Um cDNA-Klone 
mit voller Lange fiir diese RNAs zu erhalten, haben wir die Gesamt-mRNA aus infizierten 
Zuckerriibenwurzeln reversetranskribiert und kloniert. Durch Screening von etwa 30000 
transformierten Bakterienkolonien fanden wir etwa 50 cDNA-Klone mit Spezifitat fiir 
BNYVV-RNA-3 bzw. -4, darunter einige cDNA-Klone mit voller Lange (1850 bzw. 1500 
Nucleotidpaare). Diese konnen u.a. zum Sequenzvergleich zwischen intakter und verkiirz
ter RNA-3 bzw. -4 herangezogen werden. 

BNYVV-RNA-2 (4612 Nucleotide) enthiilt das Virus-Hiillproteingen (Nucleotide 145 bis 
708). Da unsere bisherigen reversen Transcriptionen dieser RNA bei Nucleotid 4612 began
nen, waren die meisten cDNA-Klone komplementar zu Teilsequenzen oberhalb der Hiill
proteingensequenz. Ein Klon (pB 2.34) entspricht allerdings den Nucleotiden 169 bis 1496, 
umfaBt also das Hiillproteingen bis auf die ersten 24 Nucleotide. Die Herstellung von cDNA 
fiir das komplette Hiillproteingen wird weiter bearbeitet, da durch Einbau dieser cDNA ins 
Genom der Zuckerriibe mehrere Ansatze zur gentechnischen Erzeugung von Resistenz ge
gen das BNYVV gepriift werden konnen. (HC 015) 
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Bibliotheken in Berlin-Dahlem und Braunschweig 

Die Bibliotheken gehoren mit 110000 Biinden und mehr als 2500 laufenden Zeitschriften zu 
den bedeutendsten Spezialsammlungen wissenschaftlicher Literatur auf dem Gebiet der 
Phytomedizin in Mitteleuropa. Sie sind dem Leihverkehr der deutschen Bibliotheken direkt 
angeschlossen. Die Handbiichereien der fiinf AuBeninstitute bilden Priisenzbibliotheken. 

Die Zeitschriftenbestande der Bibliotheken stehen in der Zeitschriftendatenbank des Deut
schen Bibliotheksinstituts online zur Verfiigung. 

Die Zusammenarbeit mit dem von der FAO in Rom und der IAALD getragenen AGLI
NET-System (Agricultural Library Network) als ,,AGLINET Subject Centre" wurde fort
gesetzt und erwies sich durch engere Kontakte zu den iibrigen AGLINET-Zentren als niitz
iich. 

In Berlin-Dahlem wurde ein neuer Bibliotheksmagazinraum fertiggestellt und der Aufbau 
einer Datenbasis der Veroffentlichungen der wissenschaftlichen Mitarbeiter der Biologi
schen Bundesanstalt fortgesetzt. Der internationale Literaturaustausch der Bibliotheken 
wurde weiter ausgebaut. 

Eei den Bibliotheken liegt die Betreuung der Veroffentlichungen der Biologischen Bundes
anstalt. Die Bestande der beiden Bibliotheken bilden die Voraussetzung fiir die Arbeit der 
Dokumentationsstelle fiir Phytomedizin. 

Dokumentationsstelle fiir Phytomedizin in Berlin-Dahlem 

Die Dokumentationsstelle hat die Aufgabe, die wissenschaftliche Literatur auf dem Gebiet 
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 Agrardok\1-
mentation und -intormation in Bonn zur Datenbasis PHYTOMED weiterverarbeitet. Die 
,,Bibliographie der Pflanzenschutzliteratur, Neue Falge", die aus der Datenbasis erstellt 
wird, erschlieBt die Literatur durch ein viersprachiges Inhaltsverzeichnis, Autoren- und 
Schlagwortregister, ein mehrsprachiges Abkiirzungsverzeichnis sowie eine English-German 
Reference List to the Index of Descriptors. 

Die Freigabe der Datenbasis PHYTOMED beim Deutschen Institut fiir. Medizinische Do
kumentation und Information (DIMDI) in Koln hat zu einer verstiirkten Direktbenutzung 
der Datenbasis gefiihrt. Auch die bei der Dokumentationsstelle eingehenden Anfragen nah
men im Berichtszeitraum zu. In Zusammenarbeit mit DIMDI und ZADI wurde ein Einfiih
rungsseminar in die Datenbasis PHYTOMED in Koln durchgefiihrt. 

Die Veroffentlichung des neuen ,,PHYTOMED Thesaurus" in deutscher und englischer 
Sprache hat die Zugangsmoglichkeit zur Datenbasis PHYTOMED wesentlich verbessert. 
Die Vorarbeiten fiir das Benutzerhandbuch wurden im Berichtszeitraum abgeschlossen. 

Die Dokumentationsstelle fiir Phytomedizin der Biologischen Bundesanstalt ist Mitglied 
des Fachinformationssystems Erniihrung, Landwirtschaft und Forsten, das durch ein Bund
Liinder-Verwaltungsabkommen im Jahre 1983 gegriindet wurde. 

Die Lieferung von Literaturdaten aus der Bundesrepublik Deutschland fiir das internationa
le Agrardokumentationssystem AGRIS der FAO und die nationale Agrardatenbank ELFIS 
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wurde fortgesetzt. Der internationale Fachthesaurus AGROVOC wurde eingesetzt und die 
Zulieferung zu AGRIS und ELFIS durch die Obernahme von Abstracts aus der Literatur 
verbessert. 

Im Rahmen der Ausbildung von Bundesbibliotheksinspektorenanwiirtern und der Weiter
bildung von Fachstudenten waren drei Praktikantinnen an der Dokumentationsstelle tiitig. 

1. Auslegen der Deskriptorenstruktur im Fach Phytomedizin auf V erwendbarkeit im ED V
System - Modification of the structure of descriptors in the field of phytomedicine to be
used in electronic data processing systems (Laux, W.)

Nach Freigabe der Datenbasis PHYTOMED beim Deutschen Institut fiir Medizinische Do
kumentation und Information iiber Datex-P und damit einer Nutzung durch Wissenschaft
ler, die nicht im Informationsbereich spezialisiert sind, muB die Struktur der Deskriptoren 
in Hinblick auf ihre Verwendung als Beschreibungselemente sowie als System des automati
schen Retrieval weiter verbessert werden. Dazu werden die Deskriptoren (Controlled 
Terms) sowohl im frei definierten Bereich als auch im Bereich der biologischen Organismen 
iiberarbeitet. (HD 004) 

2. Strukturanalyse der Benutzungsvorgiinge der Pflanzenschutzdokumentation - Structur
al analysis of use processes in the Documentation Centre for Phytomedicine (Laux, W.
und J askolla, D.)

In Hinblick auf eine Verbesserung der Qualitiit der Beantwortung von Anfragen an die Do
kumentationsstelle wurde eine grundlegende Untersuchung der Struktur von Anfragen und 
ihrer Beantwortung aus der Datenbasis PHYTOMED auf der Basis der im Berichtszeitraum 
auf eine Zahl von 8880 angestiegenen Recherchen vorbereitet. Ein Datenpool fiir Benut
zungsvorgiinge einschlieBlich eines Retrieval-Systems fiir die vorgesehene Untersuchung 
befindet sich in der Test-Phase. (HD 001) 

3. Erstellung eines User Manuals fiir die Datenbasis PHYTOMED - Production of a user
manual for the database Phytomedicine (Laux, W. und Sicker, W.)

Fiir die nationale und internationale Nutzung der freigegebenen Datenbasis PHYTOMED 
wird in Zusammenarbeit mit der Zentralstelle fiir Agrardokumentation und -information in 
Bonn ein User Manual erstellt, das den Zugang zur Datenbasis erleichtern soll. Dazu wurde 
eine detaillierte Definition der Datenelemente vorgenommen. Eine Oberarbeitung des vier
sprachigen Klassifikationssystems hinsichtlich der in einem Zwanzigjahres-Zeitraum einge
tretenen Korrekturen wurde vorgenommen. Die Herausgabe des User Manual ist fiir 1987 
zu erwarten. (HD 002) 

4. Erfassung von Diapositiven mit Personalcomputer - Retrieval system for slides in perso-
nal computer (Laux, W. und Blumenbach, D.)

Die umfangreiche Diapositiv-Sammlung der Biologischen Bundesanstalt in Berlin-Dahlem, 
die we gen Nichtbesetzung der Stelle eines Leiters der Bildstelle in Berlin-Dahlem in schlecht 
geordnetem Zustand und schwer zugiinglich war, wurde iiberarbeitet. Die Diapositive wur
den unter Zugrundelegung des PHYTOMED Thesaurus deskribiert und die Daten in einen 
Personalcomputer eingegeben. Das System erlaubt das Auffinden von Diapositiven nach 
bestimmten Schlagworten, biologischen Objekten, sonstigen Sachverhalten bzw. Kombina
tionen aus diesen Daten. (HD 016) 
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Informationszentrum fiir Tropischen Pflanzenschutz in Berlin-Dahlem 

Im Berichtsjahr wurden 99 Anfragen mit 121 verschiedenen Themen aus dem Gebiet der 
Phytomedizin einschlieB!ich des Vorratsschutzes fiir Lander der Dritten Welt bzw. fiir Pro
jekte in der Bundesrepublik Deutschland, die in diesem Bereich tatig sind, bearbeitet. Da
mit ist eine leichte Zunahme gegenuber dem Vorjahr festzustellen. 

Das Verhaltnis der verschiedenen Benutzergruppen zueinander hat sich nur geringfiigig ver
schoben. Nach Organisationen und Forschungseinrichtungen, die auf dem Gebiet der Ent
wicklungshilfe tiitig sind, mit einem Anteil von 35%, wobei 82% dieser Anfragen aus GTZ
Projekten kommen, folgen Universitiiten und Hochschulen mit 31 % und sonstige For
schungseinrichtungen mit 27%. Firmen und Privatpersonen spielen mit drei Prozent bzw. 
vie:- Prnzent kaum eine Rolle. 

Eine geographische Aufteilung der Anfragen ergibt folgendes Bild: Europa: Bundesrepu
blik Deutschland 34, Griechenland 1, Niederlande 3, Portugal 2 - Afrika 12: Kap Verde 1, 
Marokko 2, Nigeria 1, Tansania 6, Togo 1, Zaire 1 - Asien 42: Bangladesh 1, Indien 3, In
donesien 1, Iran 1, Malaysia 2, Nordjemen 1, Thailand 1, Turkei 32 - Amerika 5: Kolum
bien 2, Ecuador 2, Costa Rica 1. 

Das Informationszentrum arbeitet weiterhin auf vertraglicher Basis mit der GTZ zusam
men. Es ist uber die Dokumentationsstelle fiir Phytomedizin an den Datenbanken PHYTO
MED, AGRIS und ELFIS beteiligt. AnlaB!ich der GBDL-Tagung in der BBA Berlin wurde 
eine kleine Ausstellung uber die IuD-Stellen im FIS-ELF ausgerichtet. Das Zentrum wurde 
wieder von ausliindischen Experten und Fachkraften aus dem Gebiet der Entwicklungshilfe 
zur Kontaktaufnahme oder zur Fortsetzung fruherer Aktivitaten aufgesucht. 

Dienststelle fiir wirtschaftliche Fragen und Rechtsangelegenheiten im Pflanzenschutz in 
Braunschweig 

Gesetze, Verordnungen und Bekanntmachungen, die im In- und Ausland wie auch von der 
EG (in Form von Richtlinien oder Entscheidungen) zum Pflanzenschutz, insbesondere zum 
Schutz gegen das Verbringen von Schadorganismen der Pflanzen oder Pflanzerzeugnisse er
lassen wurden, werden gesammelt. Soweit sie fiir die Pflanzenschutzdienste der Lander von 
besonderer Bedeutung sind, wurden sie in den von der Dienststelle bearbeiteten ,,Amtli
chen Pflanzenschutzbestimmungen" veroffentlicht (1986: acht Hefte). Fremdsprachliche 
Texte wurden hierfiir ins Deutsche ubersetzt. 

Die Mitarbeit an der fachlichen Vorbereitung von Rechtsvorschriften for den Pflanzen
schutz, besonders im Bereich der Pflanzenbeschau,und der Pflanzenquarantane, wurde fort
gesetzt. Sie bezog sich vor allem auf die Uberarbeitung der Richtlinie 77/93/EWG (uber 
MaBnahmen zum Schutz gegen das Verbringen von Schadorganismen der Pflanzen oder 
Pflanzenerzeugnisse) mit ihren Anderungsrichtlinien sowie auf die Vorbereitung der zu die
sen Richtlinien gehorenden Entscheidungen der Kommission der EG. AuBerdem 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. 
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SchlieBlich unterstiitzte die Dienststelle die Pflanzenschutzdienste der Lander bei der 
Durchfiihrung der Pflanzenbeschauverordnung vom 15. Marz 1982 durch die Eerausgabe 
von Datenblattem zu den in der Verordnung genannten Schadorganismen, zu denen auch 
einige Institute der BBA Texte lieferten. 

1. Erhebung iiber Art und Menge der in den verschiedenen Ackerbaukulturen ausgebrach
ten Pflanzenschutzmittel - Survey of usage of pesticides on arable farm crops and grass.
(Lucking, W.)

Im Rahmen des Bodenschutzprogramms des BMFI besteht Bedarf an Daten iiber die Fla
chenbelastung durch Pflanzenschutzmittel (PSM). Solche Oaten wird die im Herbst 1986 be
gonnene Erhebung zum PSM-Einsatz in den wichtigsten Ackerbaukulturen wahrend des 
Emtejahres 1987 in 500 Betrieben Iiefem, die als Stichprobe aus der Gesamtheit der an der 
Erhebung von 1979 beteiligten 1.600 Betriebe entnommen wurden. (HI 001) 

2. Erhebung iiber Art und Menge der in verschiedenen Ackerbaukulturen in Niedersachsen
ausgebrachten Pflanzenschutzmittel - Survey of usage of pesticides on arable farm crops
and grass in Lower Saxony. (Kamphues, N.)

Die Ergebnisse einer Erhebung zum Pflanzenschutzmittel-Einsatz in den wichtigsten Acker
baukulturen wahrend des Emtejahres 1987 in 240 Betrieben Niedersachsens werden auf re
gionale Unterschiede hin untersucht und mit den Ergebnissen entsprechender Erhebungen 
aus den Emtejahren 1975�79 verglichen. (HI 002) 

IV. Wissenschaftliche Zusammenarbeit

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

1.1 Inliindische Einrichtungen 

Zwischen der Biologischen Bundesanstalt und den Universitiits-, Hochschul- und Fachhochschulinstituten 
bzw. den Vertretern des Fachgebietes Phytopathologie und Pflanzenschutz besteht eine enge Zusammenar
beit. Die Wissenschaftler dieses Bereiches nehmen an den regelmiiBig einmal im Jahr durchgefiihrten Ar
beitssitzungen des Deutschen Pflanzenschutzdienstes teil. Wissenschaftliche Mitarbeiter d_er Biologischen 
Bundesanstalt hingegen halten Vorlesungen an Universitiiten und Hochschulen und fiihren Ubungen <lurch. 
Folgende Wissenschaftler der Bundesanstalt wirkten im Berichtsjahr 

1.1.1 als au8erplanma8iger Professor: 

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

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

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

Dir. ii. Prof. Prof. Dr. rer. hort. SAUTHOFF 

Priisident und Professor Prof. Dr. agr. 
SCHUHMANN 
Dir. u. Prof. Prof. Dr. rer. nat. habil. 
STEGEMANN 
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Universitiit Gottingen 
Forstwissenschaftlicher Fachhereich 
Techn. Universitiit Berlin 
Fachbereich Internationale Agrarentwicklung 
Techn. Universitiit Berlin 
Fachbereich Internationale Agrarentwicklung 
Techn. UniversitiitBerlin 
Fachbereich Internationale Agrarentwicklung 
Techn. UniversitiitBerlin 
Fachbereich lnternationale Agrarentwicklung 
Universitiit Gottingen 
Fachbereich Agrarwissenschaften 



1.1.2 als Honorarprofessor: 

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. CASPER 

Wiss. Dir. Dr. Renate KOENIG 

Wiss. OberratDr. agr. PESTEMER 

Wiss. OberratDr. rer. nat. SCHUPHAN 

Wiss. Dir. Dr. agr. SEEMULLER 

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

Wiss. Oberrat Dr. agr. ZELLER 

1.1.4 als Lehrbeauftragter: 

Dir. u. Prof. Dr. agr. DICKLER 

Dir. u. Prof. Dr.-Ing. KOHSIEK

Dr. agr. NIRENBERG 

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

Dr. rer. nat. REICHMUTH 

Wiss. Dir. Dr. rer. nat. STURHAHN 

Techn. Hochschule Darmstadt 
Fachbereich Biologie 
Universitiit Giittingen 
Fachbereich Agrarwissenschaften 

Universitiit Giittingen 
Landwirtschaftliche Fakultat 
Techn. Universitat Berlin 
Fachbereich Internationale Agrarentwicklung 
Universitat Hannover 
Fachbereich Gartenbau 
Universitat Mainz 
Fachbereich Biologie 
Universitat Heidelberg 
Fakultat fiir Biologie 

Technische Universitat Mi.inchen 
Fakultat fi.ir Landwirtschaft und Gartenbau 
Universitat Hannover 
Fachbereich Gartenbau 

Universitat Heidelberg 
Fakultat fiir Biologie 
Universitat Hannover 
Fachbereich Gartenbau 
Techn. UniversitatBerlin 
Fachbereich lnternationale Agrarentwicklung 
Universitat Giittingen 
Fachbereich Agrarwissenschaften 
Techn. Universitat Berlin 
Fachbereich Lebensmitteltechnologie 
und Biotechnologie 
Universitat Mi.inster 
Fachbereich Biologie 

Wissenschaftler der Biologischen Bundesanstalt haben im Berichtsjahr in zahlreichen Arbeitsgruppen, Or
ganisationen und Behiirden als Mitglieder, Leiter oder Sachverstandige gewirkt, van denen die bedeutend
sten nachfolgend aufgefi.ihrt sind: 
Arbeitsgemeinschaft fiir Krankheitsbekampfung und Resistenzzi.ichtung bei Getreide, Hi.ilsenfri.ichten und 
Raps 
Arbeitsgemeinschaft fi.ir Spezialbibliotheken 
Arbeitsgemeinschaft lndustrieller Forschungsvereinigungen e. V. 
Arbeitsgruppe ,,Chemikalienrecht" des Bund/Liinderarbeitskreises Umweltchemikalien 
Arbeitskreis Information, Dokumentation 
Arbeitskreis ,,Pri.ifmethoden fiir insektendichte und insektenabstoBende Verpackungen des Fraunhofer-In
stituts fiir Lebensmitteltechnologie und Verpackung" 
AusschuB fiir Gefahrstoffe 
AusschuB Stoffe/Verpackungen des Gefahrgut-Verkehrs-Beirates 
Bundesgesundheitsamt 
Bundesministerium fi.ir Fotschung und Technologie (verschiedene Projekte zu Umweltfragen) 
Bundessortenamt 
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Deutsche Forschungsgemeinschaft 

Deutsche Gesellschaft fiir allgemeine und angewandte Entomologie e. V. 

Deutsche Gesellschaft fiir Mykologie 

Deutsche Gesellschaft fiir Technische Zusammenarbeit 

Deutsches Institut fiir Normung e. V. 

Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft 

Deutsche Phytomedizinische Gesellschaft 

Deutsche Stiftung fiir internationale Entwicklung 

Deutscher Arbeitskreis Pflanzenschutzmittelanalytik (DAPA) 

Deutscher Wetterdienst 

Fachinstitute auf den Gebieten der Landwirtschaft, des Garten-, Obst- und Weinbaues, der Forstwirtschaft 
und der Landtechnik 

Forschungsbeirat Waldschaden/Luftverunreinigungen des Bundesregierung und der Lander 

Forschungsring des Deutschen Weinbaues 

Gesellschaft Deutscher Chemiker 

Gesellschaft fiir Bibliothekswesen und Dokumentation des Landbaues 

Gesellschaft fiir Strahlenforschung 

Herausgebergemeinschaft des ,,Anzeigers fiir Schadlingskunde, Pflanzen- und Umweltschutz" 

Kernforschungsanlage J iilich 

Kuratorium fiir Waldarbeit und Forsttechnik 

Pflanzenschutzamter der Lander und deren Bezirksstellen 

Redaktionskomitee ,,Zeitschrift fiir Pflanzenernahrung und Bodenkunde", ,,Plant and Soil", ,,Biology and 
Fertility of Soils", ,,Chemistry of Plant Protection", ,,Phytopathologische Zeitschrift", ,,Egyptian Journal of 
Genetics", ,,Zeitschrift fiir klinische Chemie", ,,Zeitschrift fiir Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz", 
,,Intervirology", ,,Potato Research", ,, Gartenbauwissenschaften", ,,Entomologia Generalis", ,,Methoden
sammlung Riickstandsanalytik von Pflanzenschutzmitteln" 

Umweltbundesamt 

VDI-Kommission ,,Reinhaltung der Luft" 

Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten 

1.2 Auslandische und internationale 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: 

Aligarth Muslim, University/Indien 

Allium White Rot Group, Wellesbourne, England, und Beltsville, USA 

American Chemical Society, Division of Pesticide Chemistry 

Asian Vegetable Research and Development Centre (AVRDC), Shanhua/Taiwan 

Bean Improvement Cooperative, Geneva/USA 

Bureau of Plant Industry, Laboratory for Biological Control, Manila/Philippinen 

Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek, Wageningen, Niederlande 

Collaborative International Pesticides Analytical Council (CIPAC) 

Commonwealth Institute of Biological Control, European Station Delemont, Schweiz 

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

Deutsch-Niederlandische Komm:ssion fiir Agrarforschung 

Division of Agrochemical of the American Society 

Editiorial Committee for the Abridged Glossary of Terms used in Invertebrate Pathology (AGTUIP) 

Europaische Gemeinschaften (EG) - verschiedene Arbeits- und Sachverstandigengruppen -
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Europiiische Gesellschaft fiir Kartoffelforschung (EAPR) -'- verschiedene Sektionen -

Europiiische Nematologische Gesellschaft 

European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO) - verschiedene Arbeitsgrup'pen 

European Science Foundation: European Plant Parasitic Nematode Survey - Internationale Arbeits
gruppe zur Vereinheitlichung der Pathotypenbezeichnung bei Kartoffelnematoden 

European Weed Research Society (EWRS) 

European working group on gramineae virus diseases 

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

Groupement International des Associations Nationales de Fabricants de Produits Agrochimiques 
(GIFAP), Brussel, Belgien 

Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), Frankreich (div. Orte) 

Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen (I. V. T.), Wageningen/Niederlande

Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek (I. P. 0.), Wageningen, Niederlande 

International Association of Agricultural Librarians and Documentalist (IAALD) 

International Clubroot Working Group 

International Committee for the Taxonomy of Viruses (ICTV) 

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

International Maritime Organisation (IMO) 

Internationales Institut fiir Zuckerriibenforschung (IIRB), Pest and Diseases Group 
International Organization for Biological Control (IOBC) - West Palaearctic Regional Section (WPRS) 
- verschiedene Arbeitsgruppen -
I.nternational Organization for Mykoplasmology (IOM)

Internationale Potato Center (CIP), Lima, Peru

International Seed Testing Association (ISTA)

International Society for Ecotoxicology and Environmental Safety (SECOTOX)

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

International Working Group on Legume Viruses

Instituto di Fitovirologia Applicata, Torino/ltalien
Laboratorium voor Entomologie, Landbouwhogeschool, Wageningen, Niederlande

Long Ashton Research Station, Bristol, GroBbritannien

National Vegetable Research Station, Wellesboume, England

North of Scotland School of Agriculture, Aberdeen, Schottland
Organisation fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)

Plant Breeding Institute Cambridge, GroBbritannien

Scottish Crop Research Institute, lnvergowrie, Schottland

Society of Nematologists
Stichting voor Plantenveredeling, Wageningen, Niederlande

Tel-Aviv University
Universidada de Evora, Departamendo de Biologia, Evora, Portugal

University of Berkeley, USA

University of Maryland, College Park, USA

University of Wisconsin, Madison, USA

WHO-Arbeitsgruppe ,,Internationales Programm zur chemischen Sicherheit (IPCS) - Phosphin und Me
tallphosphide"

Die Dokumentationsstelle fiir Phytomedizin der Biologischen Bundesanstalt beteiligt sich durch Zuliefe
rung von Daten am internationalen Agrardokumentationssystem AGRIS der FAO in Rom. 
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2. Mitgliedschaften der BBA

2.1 Deutsche Organisationen 

Abwassertechnische Vereinigung 
Arbeitsgemeinschaft fiir Umweltfragen 

Arbeitsgemeinschaft der Institute fiir Bienenforschung 
Bibliotheksgesellschaft Niedersachsen 

Bibliotheksregion Siidostniedersachsen 

Bundesverband Deutscher Pflanzenziichter 

Deutsche Botanische Gesellschaft 

Deutsche Gesellschaft fiir Pflanzenerniihrung 

Deutscher Bibliotheksverband 

Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft 

Deutsche Gesellschaft fiir allgemeine und angewandte Entomologie 

Deutscher Verband Forstlicher Forschungsanstalten 

Deutsches Maiskomitee 

Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten 
Verein Deutscher Bibliothekare 

Vereinigung fiir Angewandte Botanik 

2.2 Ausliindische und internationale Organisationen 

European Association of Science Editors (EASE) 

Internationale Organisation fiir biologische Schiidlingsbekiimpfung (IOBC), Westpaliiarktische Regionale 
Sektion (WPRS) 
The International Association on Mechanization of Field Experiments (IAMFE) 

V. V eroffentlichungen

a) Veroffentlichungen der Biologischen Bundesanstalt

1. Amtliche Pflanzenschutzbestimmungen. Neue Folge
Sammlung internationaler Verordnungen und Gesetze zum Pflanzenschutz. (Erscheinen nach Be
darl. 5 Hefte bilden einen Band. Aufl. 420.)
1986 erschienen Band 46, Heft 1-5 und Register, Band 47, Heft 1-3.

2. Bekanntmachungen der Biologischen Bundesanstalt
Bekanntmachungen iiber die Zulassung von Pflanzenbehandlungsmitteln und die Anerkennung
von Pflanzenschutzgeriiten und -geriiteteilen. (Aufl. 700)
1986 erschienen Heft 18-23.

3. Bibliographie der Pflanzenschutzliteratur. Neue Folge
Titelbibliographie des internationalen Fachschrifttums von Phytomedizin und Pflanzenschutz.
(Aufl. 750)
1986 erschienen Band 21, Heft 4 incl. Register, Band 22, Heft 1-'"3.

4. Fiihrer durch die Biologische Bundesanstalt
Aufgaben und Organisationen der Biologischen Bundesanstalt fur Land- und Forstwirtschaft.
(Aufl. 500) 1986 erschien die 7. Aufl.

5. Informationen zum Integrierten Pflanzenschutz
Mitteilungen in zwangloser Folge, veroffentlicht im Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzen
schutzdienstes (Braunschweig). Einzelexemplare als Sonderdrucke erhiiltlich bei Einsendung eines
adressierten und frankierten Umschlages bei BBA-Bibliothek, Messeweg 11/12, D-3300 Braun
schweig.
1986 erschienen keine Mitteilungen.
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6. Jahresbericht der Biologischen Bundesanstalt
Bericht iiber Personal. Organisation. Veroffentlichungen iiber abgeschlossene Forschungsvorha
ben der BBA. Erscheint jahrlich. Sonderdruck aus derri Jahresbericht Forschung im Geschiiftsbe
reich des Bundesministers fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten. (Aufl. des Sonderdrucks
2 500.)
1986 erschien Jahresbericht 1985, 128 S.

7, Merkbliitter der Biologischen Bundesanstalt 
Gesetze. Verordnungen und Richtlinien zum Pflanzenschutz. - Biologie und Bekiimpfung von 
Pflanzenkrankheiten und Schadlingen. (Aufl. 1 000-5 OOO.) 
1986 erschienen: 
Nr. 27/9 Entwicklungsstadien zweikeimbliittriger Unkriiuter. 
Nr. 69 Informationsschrift iiber die Bekiimpfung von Vorratsschiidlingen mit Phosphorwasser

stoff. 
8. Mitteilungen aus der Biologischen Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft

Wissenschaftliche Veroffentlichungen aus den Instituten der Biologischen Bundesanstalt. (Erschei
nen nach Bedarf. Aufl. unterschiedlich.)
1986 erschienen:
Heft 230 PHYTOMED Thesaurus. Von Dr. D. Blumenbach und Prof. Dr. W. Lauxund Mitarb.,

225 s.
Heft 231 Gaschromatographie der Pflanzenschutzmittel. Tabellarische Literaturreferate XIV.

Von Dr. W. Ebing, 118 S.
Heft 232 45. Deutsche Pflanzenschutz-Tagung in Kiel, 6.-10. Oktober 1986, 431 S.
Heft 233 Symposium in memoriam Dr. Ernst Berliner anliiBlich des 75. Jahrestages der Erst

beschreibung von Bacillus thuringiensis. Bearb. von Dr. A. Krieg und Dr. A. M. Huger, 
111 s. 

9. Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes
Wissenschaftliche Aufsatze und Nachrichten iiber aktuelle Fragen des Pflanzenschutzes. ( erscheint
monatlich, Aufl. 1 100.) 1986 erschien Jahrgang 38, 192 S.

10. Neuerwerbungen - Bibliothek Braunschweig der BBA
Liste der im Leihverkehr verfiigbaren Neuerwerbungen. 1986 erschienen Nr. 91-94.

10a. Neuerwerbungen - Bibliothek Berlin-Dahlem der BBA 
Liste der im Leihverkehr verfiigbaren Neuerwerbungen. 1986 erschienen Nr. 4, 1985, Nr. 1-3, 
1986. 

11. Pflanzenschutzmittel-Verzeichnis
Verzeichnis der zugelassenen Pflanzenschutzmittel. (Auflagen der Teilverzeichnisse 3 000-7 OOO).
1986 erschien die 34. Auflage mit folgenden Teilverzeichnissen:
Teil 3 Weinbau.
Teil 4 Forst.
Tei! 5 Vorratsschutz.
Teil 6 Pflanzenschutz- und Vorratsschutzgeriite.
Teil 7 Wirkung auf Bienen.

12. Richtlinien fiir die amtliche Priifung von Pflanzenbehandlungsmitteln
1986 erschien die 12. Lieferung.

13. Trichogramma News
Mitteilungen der IOBC global working group iiber Trichogramma und andere Eiparasiten. (Aufl.
300.)
1986 erschien Nr. 3, 30 S.

Abteilung fiir Ptlanzenschutzmittel und Anwendungstechnik

Richtlinien fiir die amtliche Priifung von Pflanzenbehandlungsmitteln, 11. Lieferung
Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes (Braunschweig), 37. 1985, S. 192
Richtlinien fiir die amtliche Priifung von Pflanzenbehandlungsmitteln, 12. Lieferung
Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes (Braunschweig), 38. 1986, S. 95
Zugelassene Pflanzenbehandlungsmittel (Stand: 16. Juni 1986)
Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes (Braunschweig), 38. 1986, S. 142
Richtlinien und Merkblatter fiir die Priifung von Pflanzenschutzmitteln im Zulassungsverfahren
Nachrichte_nblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes (Braunschweig), 38. 1986, S. 153
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Pflanzenschutzmittel-Verzeichnis, 34. Aufl., 1986 
Biologische Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft 
- Tei! 3 (einschlieBlich Wachsrumsregler)

Weinbau.
- Teil4

Forst
- Teil 5

Vorratsschutz.
- Teil 6

Anerkannte Pflanzenschutz- und Vorratsschutzgeriite.
- Teil 7 (einschlieBlich Wachstumsregler)

Wirkung auf Bienen.

DienststeUe fiir wirtschaftliche Fragen und Rechtsangelegenheiten 

Amtliche Pflanzenschutzbestimmungen, Neue Folge. 
Sammlung nationaler und internationaler Gesetze und Verordnungen zum Pflanzenschutz, insbesondere 
zur Pflanzenbeschau. 
(Erscheinen nach Bedarf. 5 Hefte bi Iden einen Band. Aufl. 360.) 1986 erschienen Band 46, Heft 1-5 mit Re
gister und Band 47, Heft 1-3. 

b) V eroffentlichungen der wissenschaftlichen Mitarbeiter

Leitung der Bundesanstalt 

BRAMMEIER, H.: 45. Deutsche Pflanzenschutztagung. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braun
schweig) 38. 1986, 190-191. 

SCHUHMANN, G.: Die Zukunft der chemischen Unkrautbekiimpfung und staatliche Reglementierung. 
Proc. EWRS Symposium 1986, Economic Weed Control, 19-27. 

SCHUHMANN, G.: Chemischer Pflanzenschutz unverzichtbar. Erniihrungsdienst, Ausgabe v. 6. 9. 1986, 
41/103, 8-10. 

SCHUHMANN, G.: Ein neues Pflanzenschutzgesetz, DLG-Mitt. 101. 1986, 761. 
WOHLERS, P.W. und WEIDEMANN, H.L.: Alarmpheromon der Blattliiuse - ein Weg, Virusiibertra

gimgen zu verhindern? Mitt. Bio. Bundesanst. Land-Forstwirtsch. Berlin-Dahlem 232. 1986, 394. 

Institut fiir Pflanzenschutz in Ackerbau und Griinland in Braunschweig 

BARTELS, G.: Wirtschaftliche Auswirkungen eines unterschiedlich intensiven Pflanzenschutz- und Diin
gemitteleinsatzes in der Pflanzenproduktion. Mitt!. Biol. Bundesanst. Land-Forstwirtsch. Berlin
Dahlem 232. 1986, 107-109. 

BAUERS, Chr., FEHRMANN, H., FRAHM, J., LOCHER, F.J., MARTIN, J., MIELKE, H., PRILL
WITZ, H. G. und RADTKE, W.: Richtlinie fiir die Priifung von Fungiziden gegen Pseudocercosporel
la herpotrichoides (Fron) Deighton (Halmbruchkrankheit) an Getreide. Biol. Bundesanst. Berlin -
Braunschweig, 4. -5.1.6, 1986, 1-8. 

BAUERS, Chr., FRAHM, J., KASPERS, H., MARTIN, J., MIELKE, H., MONTAG, H. und RADT
KE, W.: Richtlinie fiir die Priifung von Fungiziden (einschlieBlich Beizmitteln gegen Typhula-Fiiule 
(Typhula incarnata Lasch ex. Fr.) an Wintergerste. Biol. Bundesanst. Berlin - Braunschweig, 
4.-5.1.5., 1986, 1-7. 

HEIMBACH, U.: Freilanduntersuchungen zur Honigtauabgabe zweier Zierlausarten (Aphidina). Z. an
gew. Entomol. 101. 1986, 396-413. 

HEIMBACH, U. und DUSTMANN, J .H.: Beobachtungen an Honigtauerzeugern in Norddeutschland 
im Raum Celle. ADIZ (Alig. Deut. Imkerztg.) 20.1986, 107-111. 

KRUGER, W.: Fusarium resistance in maize. Zea, Infor. Bull. FAO, Nr. 2.1985, 9-13. 
LANGERFELD, E.: Lagerfiiulen - Vorbeugen ist sicherer als heilen. Kartoffelbau 37. 1986, 276-278. 
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LANGERFELD, E.: EinfluB einer Pflanzkartoffelbeizung auf den Befall der Tochterknollen <lurch 
knollen- und bodenbiirtige Pilze. Mitt. Bio. Bundesanst., Berlin-Dahlem 232. 1986, 140. 

LANGERFELD, E.: Thiabendazol-Resistenz bei Fusarium sulphureum. Nachrichtenbl. Deut. Pflan
zenschutzd. (Braunschweig) 38. 1986, 165-168. 

LANGERFELD, E., SCHOBER, B., MA YKUHS, F. und SPECHT, A.: Krankheiten der Kartoffel. 
Kraut-und Braunfaule, KnollennaBfaule und Schwarzbeinigkeit. AID-Schrift Nr.171.1986, 28 S. 

MEYER, D., WEIPERT, D. und MIELKE, H.: Beeinflussung der Qualitiit <lurch den Befall mit Fusa
rium culmorum. Organ der Arbeitsgemeinschaft Getreideforschung e.V. Detmold ,,Getreide, 
Mehl und Brot", Deutscher Biicker-Verlag GmbH, Bochum 40. 2, 1986, 35-39. 

MIELKE, H.: Zur Problematik der FuBkankheiten des Weizens und ihrer Bekiimpfung in Schleswig
Holstein - Halmbruchkrankheit: Noch schwer vorhersehbar. Bauernblatt/Landpost 3. 40/136, 
1986, 49-51. 

MIELKE, H.: Durchwuchsgerste im Winterraps - FuBkrankheiten. Gesunde Pflanzen 38. 5, 1986, 
231-233.

MIELKE, H.: .. Neuere Untersuchungen zur Partiellen Taubiihrigkeit beim Weizen. Eine gefahrliche 
Weizen-Ahrenkrankheit. Bauernblatt/Landpost 24. 40/136, 1986, 31-33. 

SCHLOTTER, P., HEIMBACH, U., SNEL, M.: Fluroxypyr, ein neuer herbizider Wirkstoff zur Be
kiimpfung wirtschaftlich bedeutender dikotyler Unkriiuter im Griinland. Mitt. Biol. Bundesanst. 
H. 232. 1986, 341-342. Vortr. 45. Deut. Pflanzenschutz-Tagung in Kiel, 6. -10. 0kt. 1986.

SCHOBER, B.: Mykotoxine - natiirliche Gifte in der Nahrung fiir Mensch und Tier. Agrarwelt 164.

Pflanzenschutz 4, 1986, 15-19. 
SCHOBER, B.: Uber die Resistenz von Kartoffelsorten gegeniiber pilzlichen Krankheitserregern. Der 

Kartoffelbau 37. 1986, 280-281. 
SCHOBER, B.: Tagung der Sektion Pathologie der EAPR in Rennes. Der Kartoffelbau 37. 1986, 

298-300.
SCHOBER, B.: Ein Beitrag zum gezielten Pflanzenschutz im Kartoffelbau. Mitt. Biol. Bundesanst. 

Land-Forstwirtsch. Berlin-Dahlem232.1986, 137. 
SCHOBER, B. und LANGERFELD, E.: Tagung der EAPR - Sektion Pathologie in Rennes (Frank

reich) vom 22. bis 26. Juni 1986. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 38. 1986, 
142. 

SCHOBER, B. und RULLI CH, G.: Oosporenbildung von Phytophthora infestans (Mont.) de Bary. Po
tato Research 29. 1986, 395-398. 

SCHREYER, A., SNEL, M., SCHLOTTER, P., HEIMBACH, U.: Lontrel 100 als N achauflaufherbi
zid zur Kamillenbekiimpfung im Raps. Mitt. Biol. Bundesanst. Land-Forstwirtsch. Berlin-Dahlem 
232. 1986, 319-320.

SCHUTTE, F.: Methodik und Methoden zur Erfassung okologischer Auswirkungen von Pflanzen
schutzmaBnahmen im Ackerbau. In: Schaderreger in der Getreideproduktion. KongreB und Ta
gungsberichte der Martin-Luther-Universitiit Halle-Wittenberg, 1985, 68-76. 

SNEL, M.,BUND, B.,HEIMBACH, U., SCHLOTTER,P.,SCHREYER,A.: Starane 180 - ein neu
es Nachauflaufherbizid zur Bekiimpfung von dikotylen Unkriiutern im Getreide. Mitt. Biol. Bun
desanst. Land-Forstwirtsch. Berlin-Dahlem 232. 1986, 333-334. 

Institut fiir Pflanzenschutz im Gartenbau in Braunschweig 

CRUGER, G.: Integrated control of late-blight caused by Septoria apiicola on celeriac (Apium graveolens 
var. rapaceum). HortScience 21. 1986, 753. 

CRUGER, G.: Herabgesetzte Qualitiitsnormen fiir Gemiise - ein Weg zur Minderung des Pflanzenschutz
mitteleinsatzes? 
Mitt. Biol. Bundesanst. Land-Forstwirtsch. Berlin-Dahlem, 232. 1986, 201. 

CRUGER, G. und HOMMES, M.: Pflanzenschutz in der Mohrenkultur. Gemiise, 22.1986, 66-71. 
DERCKS, W., BUCHENAUER, H. und CRUGER, G.: Beitrag zur Wirkungsweise von Aluminium-fose

tyl in der Parasit-Wirt-Beziehung Bremia lactucae-Salat. Z. Pflanzenkrankh. Pflanzensch. 93. 1986, 
361-378.

HOMMES, M.: Insektizidresistenz der Gewiichshausmottenschildlaus (WeiBe Fliege) Trialeurodes vapora
riorum Westw. gegen synthetiscbe Pyretbroide. Mitt. Biol. Bundesanst. Land-Forstwirtsch., Berlin
Dahlem, 232. 1986, 376. 
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LANGENBRUCH, G.A., HOMMES, M. und GRONER, A.: Feldversuche mit dem Kernpolyedervirus 
der Kohleule (Mamestra brassicae). Z. Pflanzenkrankh. Pflanzensch., 93. 1986, 72-86. 

MAITUSCH, P.: Wege der Verseuchung von Torfen und Torfsubstraten mit dem Kohlhernieerreger. Der 
Kleingarten, Heft 12. 1986, 284-285. 

TOXOPEUS, H., DIXON, G.R. und MAITUSCH, P.: Physiological specialisation in Plasmodiophora 
brassicae: an analysis by international experimentation. Trans. Brit. mycol. Soc. 87. 1986, 279-287. 

Institut fiir Pflanzenschutz im Obstbau in Dossenheim 

DICKLER, E.: Der Apfelbaumglasfliigler, Synathedon rnyopaeforrnis, ein ernstzunehmender Schiidling in 
modernen Apfelanlagen. Gesunde Pflanzen 38. 1986, 18-23. 

DICKLER, E.: EinfluB von Behandlungen mit Apfelwickler-Granulosevirus (CpGV) und breitenwirksa
men chemischen Insektiziden auf Parasiten des Apfelwicklers und Parasiten von Schalenwickler-Ar
ten. VII th Symposium Integrated Plant Pro,ec-iion in Orchards. Wageningen, 26-29 August, 1985. 
1986/IX/4. 90-97. 

DICKLER, E.: Stand der Entwicklung und Einfiihrung mikrobiologischer Insektizide zur Wicklerbekiimp
fung im Apfelanbau. VII th Symposium Integrated Plant Protection in Orchards. Wageningen, 26-29 
August, 1985. 1986/IX/4. 98-111. 

DICKLER, E. und HUBER, J.: Modifizierte Strategie bei der Verwendung des Apfelwickler-Granulosevi
rus. VII th Symposium Integrated Plant Protection in Orchards. Wageningen, 26-29 August, 1985. 
1986/IX/4. 112-117. 

GRIMM, R., ZELLER, W. und VAN DER ZWET, T.: Feuerbrand: Verbreitung 1985, Erkennung und 
Bekampfung der Krankheit. Schweiz. Landw. Recherche agronom. Suisse 25. 1986, 15-23. 

HEINTZ, W.: Cuscuta odorata - ein effektiver Obertriiger fiir mykoplasrnaiihnliche Organismen (MLO). 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 38. 1986, 138-141. 

KRCZAL, H.: Viruskrankheiten der Erdbeere in der Bundesrepublik Deutschland. Gesuride Pflanzen 38.

1986, 10-17. 
KRCZAL, H. und KUNZE, L.: Untersuchungen zur Bekiimpfung der Scharkakrankheit in einern Zwet

schenbestand in isolierter Lage. Obstbau (Bonn) 11. 1986, 58-60. 
KRCZAL, H.: Untersuchungen zur Obertragung der Kriiuselkrankheit der Erdbeere (strawberry crinkle) 

durch die Erdbeerblattlaus (Chaetosiphon fragaefolii Cock). Mitt. Biol. Bundesanst. Land-Forst
wirtsch. Berlin-Dahlem H. 232. 1986, 215-216. 

KUNZE, L.: Der Nachweis des Pflaumenbandmosaiks mit holzigen Indikatoren. Gesunde Pflanzen 38.

1986, 36-39. 
KUNZE, L.: Wege und Moglichkeiten zur Bekiimpfung der Scharkakrankheit. Obstbau (Bonn) 11.

1986, 55-57. 
KUNZE, L. und NIKUSCH, I.: Schiiden an ,,Ortenauer Zwetsche" <lurch Scharkabefall. Nachrich

tenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 38. 1986, 72-75. 
KUNZE, L.: Non-identity of the causal agent of stem grooves in Pyronia veitchii with apple and pear la

tent viruses and virus-like agents already described. Acta Horticulturae 193. 1986, 67-72. 
ORLIKOWSKI, L.B., LEONI-EBELING, Monica and SCHMIDLE, A.: Efficacy of metalaxyl and 

phosethyl-aluminium in the control of Phytophthora cactorum on apple trees. Z. Pflanzenkrankh. 
Pflanzensch. 93. 1986, 202-209. 

SEEMULLER, E.: Apfeltriebsucht und Birnenverfall. Gesunde Pflanzen 38. 1986, 29-35. 
SEEMULLER, E., DUNCAN, J.M., KENNEDY, Diana, M. und RIEDEL, M.: Phytophthora sp. als 

Ursache einer Wurzelfiiule an Himbeere. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 
38. 1986, 17-21.

SEEMULLER, E., SCHAPER, Ulrike and KUNZE, L.: Effect of pear decline on pear trees on ,, Quin
ce A" and Pyrus cornrnunis seedling rootstocks. Z. Pflanzenkrankh. Pflanzensch. 93. 1986, 44-50. 

SEEMULLER, E.: Ist Raps eine gute Vorfrucht fiir Erdbeere? Obstbau (Bonn) 11. 1986, 529-530. 
SILLER, W., LEDERER, W. und SEEMULLER, E.: Ursache und Verbreitung der Hexenbesen

krankheit der Heidelbeere (Vaccinium myrtillus L.) in Waldgebieten Siiddeutschlands. Nachrich
tenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 38. 1986, 1-5. 

WILLIAMSON, B., BRISTOW, P.R. and SEEMULLER, E.: Factors affecting the development of ca
ne blight (Leptosphaeria coniothyrium) on red raspberries in Washington, Scotland and Germany. 
Ann. appl. Biol. 108. 1986. 33-42. 

H 126 



ZELLER, W.: Untersuchungen zur Desinfektion des Feuerbrandes (Erwinia amylovora) an Vered
lungsreisern und Birnengewebe. Gesunde Pflanzen 38. 1986, 23-28. 

ZELLER, W.: Taxonomic studies of plant pathogenic pseudomonads from fruit trees in the Fed. Rej).
of Germany. Proc. 2nd Working Group on Pseudomonas syringae Pathovars. Sounion (Greece), 
24-28 April 1984. 1985, 47-48.

Institut fiir Pflanzenschutz im Weinbau in Bernkastel-Kues 

BERRES, Ruth-Elisabeth und STELLMACH, G.: Untersuchungen iiber die Mineralstoffaufnahme virus
kranker Reben. Mitt. Biol. Bundesanst. Land- Forstwirtschaft. Berlin-Dahlem 232. 1986, 203-204. 

ENGLERT, W.D,: Die biologische Bekiimpfung des Einbindigen Traubenwicklers Eupoecilia ambiguella, 
mit Hilfe van Eiparasiten aus der Gattung Trichogramma. Jahresber. 1985 des Forschungsringes des 
Deutschen Weinbaues bei der DLG, 1986, 38-39. 

ENGLERT, W .D. und HOLZ, B.: Aktuelles zum Pflanzenschutz. Mitteilung Nr. 1 des Institutes fiir Pflan
zenschutz im Weinbau der Biologischen Bundesanstalt in Bernkastel. Rhein. Bauernztg. 40. 1986, 
1350. 

ENGLERT, W.D. und HOLZ, B.: Hinweise zum Rebschutz vom Institut fiir Pflanzenschutz im Weinbau 
der Biologischen Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft, Bernkastel-Kues. Rhein. Bauernztg. 
40. 1986, 1500.

ENGLERT, W.D. und HOLZ, B.: Aktuelles zum Pflanzenschutz. Mitteilung Nr. 3 des Institutes fiir Pflan
zenschutz im Weinbau der Biologischen Bundesanstalt in Bernkastel. Rhein. Bauernztg. 40. 1986, 
1639. 

ENGLERT, W .D. und HOLZ, B.: Rebschutznachrichten des Institutes fiir Pflanzenschutz im Weinbau 
der Biologischen Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft, Bernkastel-Kues, vom 12. Aug. 
1986. Rhein. Bauernztg. 40. 1986, 1933-1934. 

ENGLERT, W.D. und NEUMANN, U.: Einsatz von Pheromonen zur Bekiimpfung des Einbindigen 
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