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I. Aufgaben

Die BBA ist eine selbstandige Bundesoberbehorde und Forschungsanstalt im Geschaftsbe
reich des Bundesministers fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten. 

Sie hat die Aufgabe, wissenschaftliche Grundlagen als Entscheidungshilfen fur die Ernah
rungs-, Land- und Forstwirtschaftspolitik sowie die Verbraucherpolitik zu erarbeiten und 
die wissenschaftlichen Erkenntnisse auf diesen Gebieten zum Nutzen des Gemeinwohls zu 
erweitern. Sie nimmt die ihr mit dem Pflanzenschutzgesetz*) zugewiesenen Aufgaben wahr, 
insbesondere im Zusammenhang mit der Priifung und Zulassung von Pflanzenschutzmit
teln, und sie betreibt Forschung mit Schwerpunkt im Rahmen dieses Gesetzes. 

Nach § 33 des Pflanzenschutzgesetzes iibernimmt die BBA eine Reihe zusatzlicher Aufga
ben. 

Im wesentlichen sind dies: 

Unterrichtung und Beratung der Bundesregierung, insbesondere des Bundesministers 
fur Ernahrung, Land- und Forstwirtschaft, auf dem Gebiet des Pflanzenschutzes 

Priifung und Zulassung von Pflanzenschutzmitteln 

Mitwirkung bei der Uberwachung zugelassener Pflanzenschutzmittel 

Priifung und Entwicklung von Verfahren des Pflanzenschutzes 

Priifung von Pflanzenschutzgeraten und Mitwirkung bei der Uberwachung von Pflanzen
schutzgeraten 

Priifung von Pflanzen auf ihre Widerstandsfahigkeit gegen Schadorganismen 

Untersuchung von Bienen auf Schaden <lurch zugelassene Pflanzenschutzmittel 

Mitwirkung bei der Bewertung von Steffen nach dem Chemikaliengesetz 

Veroffentlichung einer beschreibenden Liste der zugelassenen Pflanzenschutzmittel und 
einer Pflanzenschutzgerateliste 

In besonderen Fallen priift die BBA 

Pflanzenschutzmittel, die nicht der Zulassung bediirfen, 

Pflanzenstarkungsmittel und andere Stoffe, die zur Anwendung im Pflanzenhau be
stimmt, aber keine Pflanzenschutzmittel sind, 

Gerate und Einrichtungen, die im Pflanzenschutz benutzt werden, aber keine Pflanzen
schutzgerate sind. 

Die BBA ist Einvernehmensbeh6rde bei der Sicherheitspriifung hinsichtlich Freisetzung 
gentechnologisch veranderter Organismen. 

*) Gesetz zum Schutz der Kulturpflanzen (Pflanzenschutzgesetz-PflSchG) vom 15. September 1986, Bundesgesetzblatt I, 
1986, S. 1505 bis 1519 
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Eine Reihe von Arbeiten werden im Rahmen von Dienstleistungen erbracht, zu Ihnen geho
ren die Diagnose unbekannter Krankheitsursachen der Pflanzen und die Beratung der 
Pflanzenschutzdienststellen der Lander sowie die Koordination bundeseinheitlicher Inter
essen auf dem Gebiet des Pflanzenschutzes. Als weitere Arbeiten gehoren dazu Resistenz
priifungen fur Neuzulassungen von Pflanzensorten fur das Bundessortenamt und die Bereit
stellung von Literaturnachweisen fur Projekte in Entwicklungsliindern. 

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

Die Forschungsarbeiten der BBA orientieren sich am Zweck des Pflanzenschutzgesetzes 
und der Zielstruktur des Bundesministeriums fur Erniihrung, Landwirtschaft und For
sten *). 

Forschungsschwerpunkte sind: 

Erforschung von Schadorganismen und ihrer Beziehung zu Wirtspf1anzen und Umwelt
faktoren als Grundlage fur die Weiterentwicklung des Integrierten Pflanzenschutzes 

Forschung iiber Wirkung und Verhalten der Pflanzenschutzmittel im Naturhaushalt 

Erarbeitung der Grundlagen und Entwicklung von Methoden zur biologischen und bio
technischen Bekiimpfung von Schadorganismen 

Forschungen zur Unterstiitzung der Resistenzziichtung und zur ErschlieBung von Resi
stenzquellen unter Anwendung klassischer und biotechnologischer Methoden 

Entwicklung und Erprobung neuartiger Methoden zum Nachweis und zur Identifizierung 
von Schadorganismen 

Forschungen iiber Unkriiuter und Entwicklung von Bekiimpfungsverfahren; Boden
schutz 

Erforschung der Ursachen und Bedingungen nichtparasitiirer Beeintriichtigungen von 
Pflanzen 

Forschung zur Bewertung des Verhaltens und der Wirkung von Stoffen im Sinne des Che
mikaliengesetzes im Bereich der Land- und Forstwirtschaft 

Forschung iiber mogliche Sicherheitsrisiken beim Ausbringen gentechnisch veriinderter 
Organismen in das Freiland 

Erarbeitung von Methoden eines umweltschonenden und hygienisch unbedenklichen 
Schutzes von Pflanzenerzeugnissen vor Schadorganismen 

Bibliothekarische und dokumentarische Erfassung, Auswertung und Bereitstellung von 
lnformationen 

Beteiligung an Pflanzenschutzprojekten in Entwicklungsliindern durch Entsendung von 
Wissenschaftlem und Betreuung von Gastwissenschaftlern. 

*) Agrarbericht 1987 - Agrar- und ernahrungspolitischer Bericht der Bundesregierung. Herausgegeben vom Bundesmini
sterium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, 307 Seiten. 
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II. Organisation und Personal

Anschriften: 
a) Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig; Tel. (05 31) 39 91, Telefax (05 31) 39 92 39, Teletex

5318300=BBABS
b) Konigin-Luise-Str. 19, 1000 Berlin 33 (Dahlem); Tel. (0 30) 8 30 41

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: Regierungsoberamtsrat Horst Gottfried 

Institute 

Institut fiir PDanzenschutz in Ackerbau und Griinland in Braunschweig 
Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 

Leiter: Direktor und Professor Dr. rer. nat. Friedrich Schiitte, Zoologe (bis 31. 3. 1987) 
Direktor und Professor Dr. agr. Gerhard Bartels, Phytopathologe (ab 1. 6. 1987) 

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Aly Deyab Aly Allam, MSc (Stipendiat), Dip!. Ing. agr. Karsten Buhr (Ver
giitung aus Drittmitteln), Dipl. Ing. agr. Eugen Czarnecki (Vergiitung aus Drittmitteln, bis 31. 3. 1987), 
Dip!. Ing. agr. Henning Hansen (Vergiitung aus Drittmitteln), Dorothee Heimann-Detlefsen (Doktoran
din, Vergiitung aus Drittmitteln, ab 15. 4. 1987), Dr. rer. hort. Udo Heimbach, Entomologe, 
Dip!. Ing. agr. Hans-R. Hofferbert (Doktorand, ohne Vergiitung, bis 31. 3. 1987), Diplombiologin Doro
thee Kahmann (Vergiitung aus Drittmitteln, bis 30 .. 6. 1987), Diplombiologe Thomas Kintzinger (Vergii
tung aus Drittmitteln, bis 30. 6. 1987), Diplomagrarbiologe Ernst Kniisting (Doktorand, Vergiitung aus 
Drittmitteln, ab 15. 4. 1987), Diplombiologin Ilona Koschik (Vergiitung aus Drittmitteln, vom 9. 6. -
9. 12. 1987), Wissenschaftlicher Direktor Dr. agr. Wilhelm Kruger, Phytopathologe, Wissenschaftlicher

Direktor Dr. agr. Eduard Langerfeld, Phytopathologe, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Horst Mielke,
Phytopathologe, Diplombiologin Gertrud Rullich (Vergiitung aus Drittmitteln), Wissenschaftliche Oberra
tin Dr. rer. oat. Barbel Schober, Biologin, Dip!. Ing. agr. Carolin Sessner (Doktorandin, Vergiitung aus
Drittmitteln), Diplombiologe Gotthard Steiner, Zoologe (Vergiitung aus Drittmitteln, ab l. 3. 1987), Wis
senschaftlicher Oberrat Dr. sc. agr. Arnulf Teuteberg, Phytopathologe, Regina Weis, Lebensmittelchemi
kerin (Vergiitung aus Drittmitteln, bis 30. 4. 1987).

Institut fiir PDanzenschutz 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, Dip!. Forstwirt 
Rolf Kehr (Vergiitung aus DFG-Mitteln), Dozent Dr. Tadeusz Kowalski, Biologe (Vergiitung aus DFG
Mitteln vom 15. 06. - 15. 10.), Dip!. Forstwirt Jose Marmolejo (Stipendium der Universitat Linares/Mexi
ko, ab 15. 10. 87), Dip!. Forstwirt Christiane Wichmann (Vergiitung aus BMFT-Mitteln). 

Institut fiir PDanzenschutz 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-Liebetanz, Phytopathologin, Dr. rer. nat. 
Thomas Kampmann, Zoologe (ab 01. 07. 87, Vergiitung aus BMFT-Mitteln), Wissenschaftlicher Rat 
Dr. agr. Martin Hammes, Entomologe, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. oat. Volkhard Kollner, Zoo
loge, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. sc. agr. Peter Mattusch, Phytopathologe, Dr. sc. agr. Silvia Smolka, 
Phytopathologin, Dr. rer. hort. Sabine Werres, Phytopathologin (ab 01. 04. 87); Wolfgang Zornbach, 
Dipl.-Biologe (vom 01. 08. bis 30. 09. 87). 
lnstitut fiir PDanzenschutz im Obstbau in Dossenheim 
Schwabenheimer StraBe 101, Postfach 73, 6915 Dossenheim iiber Heidelberg 
Leiter: Direktor und Professor Dr. agr. Erich Dickier, Entomologe 
Wissenschaftliche Mitarbeiter: Susanne Brunner-Keinath, Diplom-Biologin (Vergiitung aus Mitteln Drit
ter), KlaussPeter Ferber, Staatsexamen Biologie (Vergiitung aus Mitteln Dritter vom l. 5. - 30. 9. 1987, 
sonst ohne Vergiitung), Wulf Heintz, Staatsexamen Biologie (Stipendiat der Stiftung Volkswagenwerk), 
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Marion Jost, Diplom-Biologin (Stipendiatin der Stiftung Volkswagenwerk vom 1. 4. - 30. 11. 1987), Syl
via Kartte, Diplom-Biologin (Stipendiatin der Stiftung Volkswagenwerk), Dr. rer. nat. Andreas Kollar, 
Diplom-Biologe (Vergutung aus Mitteln Dritter bis 30. 4. 1987, Stipendiat der Stiftung Volkswagenwerk ab 
1. 05. 1987), Gaby Krczal, Staatsexamen Chemie und Biologie (Vergutung aus Mitteln der DFG bis
28. 02. 1987, ohne Vergutung ab 1. 03. 1987), Wissenschaftlicher Direktor Dr. phi!. nat. Herbert Krczal,
Zoologe, Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Ludwig Kunze, Diplom-Biologe, Werner Lederer,
Diplom-Biologe (Vergutung aus Mitteln Dritter, bis 30. 4. 1987, ohne Vergutung ab 1. 5. 1987), Gerlinde
Nachtigall, Diplom-Biologin (Vergutung aus Mitteln der DFG ab 1. 5. 1987), Heike Lischke, Dipl.-Biolo
gin (Vergutung aus Mitteln der DFG ab 4. 6. 1987), Heike Sauer, Diplom-Agraringenieurin (ohne Vergu
tung bis 31. 8. 1987, Vergutung aus Mitteln Dritter ab 1. 9. 1987), Wissenschaftlicher Direktor Dr. agr.
Erich Seemuller, Phythopathologe, Ruth Stuber, Staatsexamen Biologie und Mathematik (Vergutung aus
Mitteln Dritter bis 31. 8. 1987), Dr. rer. nat. Heidrun Vogt, Diplom-Biologin (ab 16. 6. 1987), Peter
Weier, Diplom-Biologe (Vergutung aus Mitteln der DFG bis 31. 3. 1987), Wissenschaftlicher Oberrat
Dr. agr. Wolfgang Zeller, Phytopathologe.

Institut fiir Pflanzenschutz im Weinbau in Bemkastel-Kues 

Bruningstr. 84, 5550 Bernkastel-Kues 

Leiter: NN 
Mit der Wahrnehmung der Geschiifte beauftragt: 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Wolf Dieter Englert (Entomologe) 

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dipl.-Ing. agr. Ruth-Elisabeth Berres (Vergutungaus Mitteln Dritter), Wis
senschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Bernhard Holz, Diplom-Biologe, Dipl.-Ing. agr. Rudolf Loosen 
(Vergutung aus Mitteln Dritter), Diplom-Biologe Michael Maixner (Vergutung aus Mitteln Dritter), Wis
senschaftlicher Rat z. A. Dr. rer. nat Horst Diedrich Mohr, Diplom-Biologe, Wissenschaftlicher Direktor 
Dr. sc. agr. Gunther Stellmach, Phytopathologe, Diplom-Landwirt. 

Institut fiir Unkrautforschung in Brannschweig 

Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 

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

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dipl.-Ing. agr. Dorothea Bunte (Vergutung aus DFG-Mitteln), Dip!. Biol. 
Susanne Diekmann (Vergutung aus DFG-Mitteln), Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Thomas Eg
gers, Botaniker, Dip!.- Ing. agr. Thomas Frank (Vergutung aus DFG-Mitteln), Dipl.-Ing. agr. Bernd Got
tesburen (Vergutung aus Zuwendungen Dritter ab 06. 04. 1987), Dipl.-Ing. agr. Petra Gunther (Vergutung 
aus Zuwendungen Dritter), Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. hort. Hans-Peter Malkomes, Phytopatho
loge, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. Peter Niemann, Phytopathologe, Wissenschaftlicher Angestellter 
Dr. rer. hart. Henning Nordmeyer, Bodenkundler, Wissenschaftlicher Oberrat Privat-Dozent Dr. Wilfried 
Pestemer, Phytopathologe, Dip!. Biol. Katrin Pohl (Vergutung aus Zuwendungen Dritter ab 06. 04. 1987). 

Institnt fiir Viruskrankheiten der Pflanzen in Braunschweig 

Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 

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

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Prof. Dr. rer. nat. habit Gunter Adam, (DSM), Derong An, M. Sc. (Gast
wissenschaftler, bis 12. 8. 87), Dr. rer. nat. Erich Breyel, Molekulargenetiker (DSM), Direktor und 
Prof. Prof. Dr. rer. nat. Dr. Sc. agr. habit Rudolf Casper, M. Sc. Botaniker, Dr. sc. agr. N. Nopchai 
Chansilpa (bis 21. 09. 87, Zuwendung Dritter), Dr. rer. nat. Dipl.-Biol. Ulrich Ehlers, Mikrobiologe (Zu
wendung Dritter), Dipl.-Ing. agr. Cornelia van der Hoeven (Zuwendung Dritter), Wissenschaftlicher Di
rektor Dr. rer. nat. Winfried Huth, Botaniker, Prof. Dr. Keramatollah Izadpanah (Gastwissenschaftler 
vom 28. 08. - 27. 11.), Dr. Wilhelm J elkmann, Dipl.-Ing. agr., Phytopathologe (Zuwendung Dritter) ,Lina 
Katul, M. Sc. ( ab 1. 10., Zuwendung Dritter), Wissenschaftliche Direktorin Priv. -Doz. Dr. Renate Koenig 
(Ph. D.), Dipl.-Biologin, Biochemikerin, Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Dietrich-Eckhardt Le
semann, Dr. rer. hart. Edgar MaiB, Dip!.- Biologe (Zuwendung Dritter), Birgit Prill, Dipl.-Biologin (Zu
wendung Dritter), B. Sc. Methie Putta (Gastwissenschaftler, bis 23. 10.), Dr. rer. nat. Hartwig Rohloff, 
Zoologe, Dr. rer. hart. Manfred Schroder (Zuwendung Dritter), Ulrich Timpe, Dipl.-Biologe (Zuwen
dung Dritter), Christiane Uhde, Dipl.-Biologin (DFG), Dr. agr. Heinrich-Josef Vetten, Dipl.-Ing. agr., 
Phytopathologe, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Hans-Ludwig Weidemann, Zoologe, Stephan 
Winter, Dipl.-Ing. agr. (DFG). 

Institut fiir Mikrobiologie in Berlin-Dahlem 

Konigin-Luise-Str. 19, 1000 Berlin 33 
Leiter: Direktor und Professor Prof. Dr. rer. hart. Walter Sauthoff, Phytopathologe 
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Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dipl. Ing. agr. Ute Gruhn, Phytopathologin (Vergiitung aus Mitteln Dritter 
seit 1. 5. 1987), Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Sigfrid Kohn, Botaniker, Dr. rer. nat. Bernd 
Kuhbandner, Biologe (Vergiilung aus Mitteln Dritter, 1. 1. bis 31. 7. 1987), Wissenschaftlicher Oberral 
Dr. rer. nat. Rainer Marwitz, Biologe, Dr. rer.nat. Berthold Metzler, Biologe (seit 1. 8. 1987), Dr. agr. 
Helgard Nirenberg, Phytopathologin, Dr. rer. niit. Wolfgang Oesterreicher, Biologe (Vergiitung aus Mit
teln Dritter seit 1. 2. 1987), Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Hans Petzold, Biologe. 

Institut fiir Nematologie und Wirbeltierkunde in Miinster/Westf. 

Toppheideweg 88, 4400 Miinster 
Leiter: Direktor und Professor Dr. rer. hort. Joachim Miiller, Phytopathologe 
Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dipl.-Biologe Franz von Ballestrem, Zoologe (Vergiitung aus ABM-Mitteln 
vom 01. 01. - 30. 09. 1987 und vom 15. 10. - 31. 12. 1987), Wissenschaftlicher Rat z. A. Dr. rer. nat. Hu
bert Gemmeke, Zoologe, Dipl.-Biologin Beatrix Leliveldt, Phytopathologin (Vergiitung aus Drittmitteln 
vom 01. 06. - 31. 12. 1987), Wissenschaftlicher Rat z. A. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Pelz, Zoologe, 
Dr. rer. nat. Marianne Riepenhausen, Physikerin (Vergiitung aus Drittmitteln vom 01. 07. - 31. 12. 1987), 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Hans Jiirgen Rumpenhorst, Botaniker, Dr. agr. Marlies Schauer
Blume, Phytopathologin, Wissenschafllicher Direktor Dr. rer. nat. Dieter Slurhan, Zoologe, Claudia 
Wulff, Biologin (Doklorandin ohne Vergiilung). 
AuBenstelle Elsdorf 
Durener Str. 71, 5013 Elsdorf 
Leiter: Dr. agr. Josef Schlang, Phytopalhologe 

Institut fiir biologische Schiidlingsbekiimpfung in Dannstadt 

Heinrichstr. 243, 6100 Darmstadt 
Leiter: Direktor und Professor Prof. Dr. rer. nal. Fred Klingauf, Phytomediziner 
Wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschaftlicher Rat Dr. phi!. Horst Bathon, Zoologe; Dipl.-Ing. agr. 
Michael Bilsch (Vergutung aus ABM-Mitteln ab 15. 7. 1987); Dipl.-Biologin Eva Fritsch (Vergiitung aus 
Mitteln Dritter); M. Sc. Ming-fang Guo (Gastwissenschaftler ab 27. 10. 1987, ohne Vergiitung); Wissen
schaftlicher Oberral Dr. phi!. Sherif A. Hassan, Zoologe; Dipl.-Biologin Gabriele Herger (Vergutung aus 
Mitteln Driller); Dipl.-Biologin Annegret Hirschfeld (Vergiilung aus DFG-Mitteln); Dr. rer. nat. Jiirg Hu
ber, Zoologe; Dr. rer. nat. Alois Huger, Zoologe; Wissenschafllicher Direktor Dr. rer. nat. Aloysius 
Krieg, Mikrobiologe; Dipl.-Biologin Christiane Kuhner (Vergiitung aus ABM-Mitteln ab 1. 8. 1987); Wis
senschaftlicher Oberrat Dr. agr. Gustav-Adolf Langenbruch, Diplomgartner; Dipl.-Ing. agr. Maria Luisa 
Lobo Lima (Vergutung aus Mitteln Dritter); Dipl.-Ing. agr. Norbert Lorenz (Vergiitung aus DFG-Mitteln); 
Dipl.-Ing. agr. Hans"Christoph Mekschrat (ohne Vergutung); Dipl.-Ing. agr. Dr. Janina W. Mosch (Ver
gutung aus ABM-Mitteln ab 1. 8. 1987); Dipl.-Biologin Uta Riethmuller (Vergutung aus Mitteln Dritter); 
M. Sc. in Entomology Ursula Stein (bis 30. 6. 1987 und ab 1. 9. 1987 Vergutung aus Mitteln Dritter); Dipl.
Biologin Karin Undorf (Vergiitung aus Mitteln Dritter ab 16. 2. 1987); Dipl.- Biologe Michael Welling
(Vergiitung aus DFG-Mitteln); Wissenschaftlicher Oberrat Dr. forest. Gisbert Zimmermann, Botaniker.

Institut fiir Resistenzgenetik in Griinbach 

Graf-Seinsheim-Str. 23, 8059 Grunbach 
Leiter: Direktor und Professor Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Gerhard Wenzel, Botaniker 
Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. agr. Mechthild Bolik, Diplomlandwirtin (Vergutung aus Mitteln der 
GFP), Dr. Peter Boyajiev (Gastwissenschaftler der IAEA, 7. 5. 87-17. 5. 87), cand. rer. agr. Jiirgen Bop
penmaer (ohne Vergutung, ab 1. 11. 87), Dr. rer. nat. Heinrich Bruning, Molekularbiologe, Dr. Harvin
der S. Chawla (Gastwissenschaftler des DAAD, bis 14. 6. 87), Diplom-Agrar-Biologin Sabine Deimling 
(Vergutung aus GFP-Mitteln), Wissenschaftliche Oberratin Dr. agr. Barbel Foroughi-Wehr, Diplomgart
nerin, Dr. agr. Andreas Graner (Vergutung aus BMFT-Mitteln), Dr. Ladislav Havel (Gastwissenschaftler 
des DAAD, 17. 5.-15. 6. 87), Diplom-Giirtnerin Ursula Kuhlmann (Vergutung aus BMFT-Mitteln, ab 
9. 11. 87), Dr. Shigeru Kuroda (Gastwissenschaftler des DAAD, bis 31. 12. 86), Wissenschaftlicher Ober
rat Dr. agr. Volker Lind, Diplomlandwirt, Diplom-Agrar-Biologe Christian Mollers, Dipl.-Ing. agr. Ewald
Rottges (ohne Vergiitung, 1. 2. -14. 8. 87), Dr. Urse! Sperling (Gastwissenschaftlerin aus der DDR,
22. 6.-27. 6. 87), Prof. Chintana Tayatum (Gastwissenschaftlerin der DSE, 22. 6.-14. 8. 87), Wissen
schaftlicher Direktor Dr. agr. Hansjorg Walther, Diplomlandwirt, cand. rer. nat. Doris Weege (ohne Ver
giitung, ab 1. 6. 87), cand. rer. nat. Johannes Zitzelsberger (ohne Vergiitung, ab 1. 6. 87), Dip!.- Ing. agr
Siegfried Ziichner.
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Institut fiir Biochemie in Braunschweig 

Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 

Leiter: Direktor und Professor Prof. Dr. rer. nat. habil. Hermann Stegemann, Org. Chemiker und Bioche-
miker (Diplom-Chemiker) 

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. rer. nat. habil. Horst Backhaus, Genetiker, Dip!. Biologe (Vergiitung 
Mittel Dritter, ab Okt.), Dr. rer. nat. Dr. med. habil. Wolfgang Burgermeister, Org. Chemiker, Diplom
Chemiker, Ulrich Commandeur, Diplom-Chemiker (Vergiitung Mittel Dritter, ab Sept.), Dr. rer. nat. Ul
rich Ehlers, Diplom-Biologe (Vergiitung Mittel Dritter, ab Februar), Dr. Hu Zhi ang, Biochemiker (Gast
wissenschaftler, Vergiitung <lurch D FG, ab August), Wolfgang J arausch, Diplom-Biologe (Vergiitung Mit
tel Dritter, ab Sept.), Dr. Suey-sheng Kao, Entomologe (Gastwissenschaftler, Vergiitung <lurch BML, ab 
August), Dr. rer. nat. Jorg Landsmann, Genetiker, Diplom-Biologe (Vergiitung Mittel Dritter, ab Okt.), 
Dr. phi!. Burkhard Lerch, Org. Chemiker, Diplom-Chemiker, Prof. Dr. Won Mok Park, Phytopathologe 
(Gastwissenschaftler, Vergiitung Stiftung Volkswagenwerk, ab Juni), Dr. sc. agr. Dieter Schnick, Dipl.
Ing. agr. (Vergiitung Mittel Dritter, ab Juni), Sabine Schultze, Diplomandin, ab Februar. 

lnstitut fiir Vorratsschutz in Berlin-Dahlem 

Konigin-Luise-StraBe 19, 1000 Berlin 33 

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

\Vissenschaftliche Mitarbeiter: Abd-el Ghaffar Darwish, M. Sc., Diplom-Landwirt (Stipendiat des Deutsch
Agyptischen Channel-Programms), Mohammad Youssri Hashem, M. Sc., Entomologe (Stipendiat des 
DAAD), Pharmazeutin Astrid Nemitz (Doktorandin ohne Vergiitung seit dem 01. 06. 1987), Dipl.-Biol. 
Werner RaBmann, Zoologe, Dr. rer. nat. p_jpl.-Ing. Christoph Reichmuth, Chemiker, Rabie Saleh, 
M. Sc., Entomologe (Stipendiat des Deutsch-Agyptischen Channel- Programms).

Institut fiir Chemikalienpriifung in Berlin-Dahlem 

Konigin-Luise-StraBe 19, 1000 Berlin 33 

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

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Jochen Pflugmacher, Chemiker, Wissenschaftlicher Oberrat 
Dr. sc. agr. Frank Riepert, Agrarbiologe, Dipl.- Biologe Hans J. Schlosser (Vergiitung aus Bundesprojekt
mitteln vom 01. 11. 1984 bis 30. 04. 1987). 

Abteilungen 

Abteilung fiir Pflanzenschutzmittel- und Anwendungstechnik in Braunschweig 

Leiter:Direktor und Prof. Dr.-Ing. Heinrich Kohsiek, Ingenieur (ab 01. Juni 1987) 

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Regierungsdirektor Dr. jur. Albert Otte, wissenschaftlicher Angestellter 
Ass. jur. Hans-Albrecht Carganico (ab 01. Marz 1987) 

Fachgruppe fiir Anwendungstechnik 

Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 

Leiter: bis 31. 05. 1987 Direktor und Professor Dr.-lng. Heinrich Kohsiek, Ingenieur 

danach kommissarisch Wissenschaftlicher Oberrat Dipl.-Ing. Siegfried Rietz, Ingenieur 

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr.-Ing. Wolfgang Korber, Ingenieur, Dip!.- Ing. Dirk Rautmann, lnge
nieur, Wissenschaftlicher Oberrat Dipl.-lng. Siegfried Rietz, Ingenieur. 

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; Dipl.-Biologe Herbert Kopp ( ab 01. 06. 1987); Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Hans
Theo Laermann, Phytopathologe; Wissenschaftlicher Direktor Dr. agr. Jofes Martin, Phytopathologe; 
Wissenschaftlicher Rat Dr. rer. hort. Uwe Meier, Phytopathologe; Landw. Assessorin Maria Miiller, 
Diplom-Agraringenieur (bis 30. 04. 1987). 
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Fachgruppe fiir chemische Mittelpriifung 

Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 
Leiter: Direktor und Professor Dr. rer. nat. Hans-Gerd Nolting, Diplom- Chemiker 
Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Marion Placha-Puller, Diplom-Chemikerin, Dr. rer. nat. 
Andrea Boehncke, Diplom-Chemikerin (Vergiitung aus UBA-Mitteln), Wissenschaftlicher Rat 
Dr. rer. nat. Klaus Claussen, Diplom-Chemiker, Wissenschaftlicher Oberra·t Dr. rer. nat. Walter Dobrat, 
Diplom-Chemiker, Frank Jeske, Diplom-Informatiker, Dr. agr. Regina Kloskowski, Diplom-Agrar-Inge
nieurin (seit 01. Juli 1987), Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Jorg-Rainer Lundehn, Diplom-Chemi
ker, Wissenschaftlicher Rat Dr. rer. nat. Giinter Menschel, Diplom-Mineraloge, Dr. rer. nat. Hannelore 
Miiller, Diplom-Chemikerin (Vergiitung aus DFG-Mitteln), Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Hel
mut Parnemann, Diplom-Chemiker, Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Adolf Ropsch, Diplom
Chemiker (bis 31. Oktober 1987), Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Karl Schinkel, Diplom-Chemi
ker, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. Ing. Wolf Dieter Schwartz, Nachrichtentechniker, Dr. rer. nat. Jo
hannes Siebers, Diplom-Chemiker, Dr. rer. nat. Axel Wilkening, Diplom-Chemiker. 

Fachgruppe fiir zoologische Mittelpriifung 

Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 
Leiter: Direktor und Professor Dr. rer. nat. Helmut Rathert, Zoologe 
Wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschaftlicher Angestellter Diplom-Forstwirt Karl-Heinz Berendes, 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Erdmann Bode, Zoologe, Wissenschaftlicher Oberrat 
Dr. rer. nat. Dietrich Brasse, Zoologe, Wissenschaftlicher Angestellter Diplom-Biologe Wolfgang Biichs, 
Wissenschaftliche Angestellte Dr. rer. hart. Elke Heinrich-Siebers, Diplom-Agraringenieurin, Wissen
schaftliche Angestellte Diplom-Biologin Christine Kokta (ab 01. 02. 1987), Wissenschaftliche Ratin Dr. 
Elisabeth Wolf, Diplom-Erniihrungswissenschaftlerin. 

Abteilung fiir iikologische Chemie in Berlin-Dahlem 

Konigin-Luise-Str. 19, 1000 Berlin 33 
Leiter:Direktor und Professor Dr. Ing. Winfried Ebing, Chemiker 

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Friedbernd Geike, Biochemiker, Dipl.-Biol. Margarete Heise, 
Okologin, Wissenschaftlicher Oberat Dr. rer. nat. Adolf KoBmann, Chemiker, Dr. agr. Robert Kreuzig, 
Diplomagraringenieur, Claudia von Laa, Chemikerin, Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Hans
Otfried Leh, Botaniker, Dr. rer. nat. Burkhard Schmidt, Chemiker, Wissenschaftlicher Oberrat 
Dr. rer. nat. Giinter Schonhard, Chemiker, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. habil. Ingolf Schu
phan, Chemiker und Biologe, Dipl.-Biol. Andrea Siinder, Biologin, Hildegard Stemmer, Lebensmittelche
mikerin (seit 1. 6. 1987), Dr. rer. nat. Bernd-Dieter Traulsen, Biologe, Dipl.-Biol. Frank Wolf-Roskosch, 
Biologe (Vergiitung aus DFG-Mitteln, bis 31. 3. 1987). 

Gemeinschaftliche Einrichtungen 

Bibliotheken, Dokumentation, Informationszentrum, Bildstellen 

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

Bibliothek 
Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 
Leiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. Wolfgang Koch, Phytopathologe 
Bibliothek mit Dokumentationsstelle fiir Phytomedizin und Informationszentrum fiir tropischen Pflanzen
schutz (INTROP) 
Konigin-Luise-Str. 19, 1000 Berlin 33 
Leiter: Direktor und Professor Prof. Dr. rer. nat. Wolfrudolf Laux, Zoologe 
Wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschaftlicher Rat Dr. agr Dieter Jaskolla, Phytopathologe, Dr. agr. 
Peter Koronowski, Botaniker, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Wulf-Joachim Pieritz, Phytopathologe, 
Michael Scholz, Dipl.-Landwirt, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. phi!. nat. Wolfgang Sicker, Zoologe. 

Bildstelle 

Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 
Leiter: Heinz Schlabach, Fotograf 

Bildstelle 

Konigin-Luise-Str. 19, 1000 Berlin 33 
Leiter: N. N. 
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Dienststelle fiir wirtschaftliche Fragen und Rechtsangelegenheiten im Pflanzenschutz in Braunschweig 

Messeweg 11/12, 3300 Braunscbweig 

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

Wissenscbaftlicbe Mitarbeiter Dipl.-Ing. agr. Norbert Kampbues (Vergiitung aus Drittmitteln), Dipl.· 
Ing. agr. Walter Lucking (Vergiitung aus Drittmitteln). 
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::c 
Institut/Dienststelle Wissenschaftler 

...... 
Sonst. Angestellte Arbeiter Verw. Ge-

N ( ohne Verwaltungs- Pers. samt 
personal) 

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

Leitung und Verwaltung 3 - 3 - - - 29 - - 29 42 74 
Institut fiir Pflanzenschutz in Ackerbau und Griinland 8 12 1 21 14 5 19 10 3 13 2 55 
Institut fiir Pflanzenschutz im Forst 3 2 1 6 3 1 1 5 3 - - 3 1 15 
Institut fiir Pflanzenschutz im Gartenbau 7 1 - 8 8 1 9 7 - - 7 1 25 
Insti-tut fiir Pflanzenschutz im Obstbau 6 6 3 15 8 - 8 15 - - 15 2 40 
Institut fiir Pflanzenschutz im Weinbau 4 3 - 7 6 1 - 7 13 - - 13 2 29 
Institut fiir Unkrautforschung 6 3 3 12 6 4 3 13 3 - - 3 1 29 
Institut fiir Viruskrankheiten der Pflanzen 8 14 2 24 12 10 1 23 8 1 9 2 58 
Institut fiir Mikrobiologie 6 2 - 8 7 2 9 2 - - 2 1 20 
Institut fiir Nematologie 

und Wirbeltierkunde 7 3 - 10 9 4 - 13 8 - - 8 2 33 
Institut fiir biologische Schiidlingsbekiimpfung 8 4 3 15 10 4 1 15 7 - - 7. 2 39 
Institut fiir Resistenzgenetik 7 4 - 11 8 5 - 13 12 5 - 17 1 42 
Institut fiir Biochemie 3 9 - 13 4 5 - 9 2 - - 2 3 27 
Institur fiir Vorratsschutz 3 4 - 7 4 2 6 2 - - 2 1 16 
Institut fiir Chemikalienpriifung 3 - 3 4 - - 4 - - - - 3 10 
Abteilung fiir Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik 3 - - 3 - - - - - 12 15 

Fachgruppe fiir Anwendungstechnik 3 - - 3 6 - - 6 1 - - 1 3 13 

Fachgruppe fiir botanische Mittelpriifung 8 - - 8 9 9 1 - - 1 3 21 
Fachgruppe fiir chemische Mittelpriifung 14 1 1 16 17 - 3 20 5 - - 5 3 44 
Fachgruppe fiir zoologische Mittelpriifung 8 - - 8 7 1 8 - - - 2 18 

Abteilung fiir i:ikologische Chemie 8 5 - 13 11 9 - 20 3 2 - 5 2 40 
Bibliotheken, Dokumentation, 

lnformationszentrum und Bildstellen 7 - - 7 12 1 13 - - - - 3 23 
Dienststelle fiir wirtschaftliche Fragen 
und Rechtsangelegenheiten im Pflanzenschutz 1 2 - 3 2 2 - - - - 3 8 
Zentrale Versuchsfelderund Werkstiitten - - - 10 - - 10 40 - - 40 - 50

Gesamt 134 75 15 224 177 55 9 241 171 11 - 182 97 744 
a = aus Haushaltsmitteln 
b = aus Zuwendungen Dritter (auch von Bundesbehi:irden) 
c = aus DFG-Mitteln 

Anmerkung: Die Personaliibersicht ist nicht zu verwechseln mit dem Stellenplan 



III. Forschung und Priifung

Die folgenden Kurzfassungen zum Jahresbericht heben einige Schwerpunkte aus dem brei
ten Spektrum der Forschung und Zulassungspraxis der Biologischen Bundesanstalt (BBA) 
hervor und weisen auf neu aufgegriffene Forschungen hin. 

Die Forschungsarbeiten der BBA sind ihrem Charakter nach dem Bereich der angewandten 
Forschung mit direktem Bezug zur landwirtschaftlichen Praxis zuzuordnen. Dies gilt auch 
fiir neue Forschungsnrichtungen, wie der Biotechnologie und der Ursachenforschung zum 
,,Waldsterben". In der biotechnologischen Forschung der BBA sind bestimmte methodische 
Ansatze jedoch nicht grundsatzlich neu: Meristemkulturen und in vitro Erhaltungs- und 
Vermehrungsziichtung z. B. gehoren schon seit Jahren zur Standardpraxis. Neu hingegen 
sind Methoden des Gentransiers zur Schaffung resistenter Pflanzen und zur Entwicklung 
neuer Diagnoseverfahren. Um eine unkontrollierte Freisetzung von gentechnologisch ver
anderten Organismen zu verhindem, werden in der EG Richtlinien vorbereitet. Zur Ermitt
lung denkbarer Gefahrenpotentiale ist die BBA durch den Gesetzgeber beauftragt worden, 
in einer Arbeitsgruppe ,,Gentechnik und Sicherheit im Freiland" - die im Berichtsjahr ihre 
Arbeit aufgenommen hat - eine Risikoabschiitzung fiir die Ausbreitung und den Verbleib 
von genetisch veriinderten Organismen vorzunehmen. 

Als wichtiger Arbeitsbereich in der Zukunft ist der ,,Naturhaushalt" hervorzuheben, der 
durch das seit dem 1. Januar 1987 giiltige Pflanzenschutzgesetz vielfaltige zulassungsbeglei
tende Forschungen notwendig macht. Die Wirkungen der PflanzenschutzmaBnahmen auf 
Boden, Wasser, Luft, Tier- und Pflanzenarten sowie das Wirkungsgefiige zwischen ihnen 
gilt es zu untersuchen. 

Ein beachtlicher Anteil der Arbeiten der BBA war im vergangenen Jahr wiederum den For
schungen zum Integrierten Pflanzenschutz gewidmet. Die deutsche Landwirtschaft stand in 
ihrer Wettbewerbslage weiterhin unter massivem Druck, dem der Einzelbetrieb our da
durch begegnen kann, Bewirtschaftungsintensitiiten anzustreben, die hochste Deckungsbei
triige liefem. In den GroBversuchen der BBA, in denen unterschiedliche Intensitiitsstufen 
der Bewirtschaftung verfolgt werden, in Ahlum bei Wolfenbiittel, Schleswig-Holstein und 
Nordrhein-Westfalen hat sich gezeigt, daB die hochsten Deckungsbeitriige generell auf den 
integriert bewirtschafteten Fliichen erzielt werden konnen. Allerdings ist dies mit einem ho
heren Risiko verbunden. 

Zu den Voraussetzungen aussagekriiftiger und praxisbezogener Versuche gehort ein ent
sprechender Versuchsbetrieb. Die Betriebsfliiche des Versuchsfeldes Braunschweig hat sich 
seit 1970 von 22 ha auf iiber 180 ha erhoht. Insgesamt stehen der BBA mit den Standorten 
Braunschweig, Berlin und den fiinf weiteren AuBeninstituten rd. 230 ha Versuchsfliiche zur 
Verfiigung. 1976 wurde als zentraler Wirtschaftshof das ehemalige Rittergut Sickte iiber
nommen. Gekaufte und langfristig gepachtete Anbaufliichen befinden sich in einem Um
kreis von 10 bis 15 km von der BBA entfemt in den Gemarkungen Braunschweig, Ahlum, 
Hotzum, Sickte und Wendhausen. Mit der Zunahme der Fliichen erfolgte eine entsprechen
de Ausstattung mit landwirtschaftlichen Maschinen und Gebauden. Mehr als 10% der Ge
samtfliiche wird in Form von Versuchen in Kleinparzellen, der iibrige Teil in groBfliichig an
gelegten Versuchen genutzt. Schwerpunkte der Untersuchungen sind beispielsweise die Re
aktion von Sorten gegeniiber Pflanzenkrankheiten und Schadlingen, Schadensschwellen 
(Unkriiuter, pilzliche und tierische Schaderreger) sowie fruchtfolge- und anbautechnische 
Versuche mit dem Ziel der Verminderung von Erregerbefall bzw. chemischen Pflanzen 
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schutzmaBnahmen. Bei den groBflachigen Versuchen uberwiegen okologische und okono
miscbe Aspekte des Pflanzenschutzes. 

Boderischutz und Grundwasser sind zwei weitere Bereiche, die der BBA neue Aufgaben 
stellen. Vor allem sind es die von der EG vorgegebenen extrem niedrigen Grenzwerte fur 
,,Pestizide und ahnliche Verbindungen" von O, 1 [pro Liter Wasser fur den Einzelstoff] bzw. 
0,5 Mikrogramm bzw. die Summe von Pflanzenschutzmitteln, die ab 1. Oktober 1989 gelten 
werden und zusatzlichen Forschungsaufwand begrunden. Die Einbaltung der Anwendungs
bestimmungen durch den Landwirt, eine umfassende Abgrenzung von Wasserschutzzonen 
und eine Anpassung der Priifungs- und Zulassungsbedingungen fur Pflanzenschutzmittel 
sind notwendig, um Grenzuberschreitungen zu vermeiden. Fur die Losung der anstehenden 
Probleme ist somit eine enge Zusammenarbeit zwischen Forschung, Behorden, Wasserwirt
schaft und Landwirtschaft Voraussetzung. 

Die Arbeitsbedingungen fur das gesamte Personal sind Dank der hervorragenden baulichen 
Ausstattung durch Neubauten und Gewachsbauser sowie Versucbsflachen auBerordentlich 
verbessert worden. 

Die Neubauten in Braunschweig wie auch die von Grund auf renovierten Bauten in Berlin 
sind voll funktionsfahig. Durch mehrere ,,kleine BaumaBnahmen" des vergangenen Jahres 
konnten weitere Altbausanierungen, wie die Gebaude der Abteilung fur Pflanzenschutzmit
tel und Anwendungstechnik sowie der Biochemie vorgenommen werden. Der Neubau eines 
Losungsmittelhauses ist im Oktober begonnen worden. 

Im abgelaufenen Jahr haben rund 4.350 Besucher die Einrichtungen und Forschungsarbei
ten der Biologischen Bundesanstalt kennengelernt. Einen wesentlichen Anteil an dieser ho
hen Besucherzahl hat der ,,Tag der Offenen Tur" gehabt, der erstmalig am Samstag, dem 
13. Juni 1987, gleichzeitig in Braunschweig, Berlin und den Auf3eninstituten in Munster,
Bernkastel, Darmstadt, Dossenheim und Grunbach stattgefunden hat.

lnstitut fiir Pflanzenschutz in Ackerbau und Griinland in Braunschweig 

Das Institut fuhrte im Berichtszeitraum Untersuchungen zur Biologie, Epidemiologie, zum 
Auftreten und zur Bekampfung wichtiger pilzlicher und bakterieller Krankheiten sowie tie
riscber Scbadlinge an Getreide, Kartoffeln, Ruben, Raps, Ackerbohnen und Futtergriisern 
durch. Der Schwerpunkt der Arbeiten lag auf der Erarbeitung und Verbesserung umwelt
schonender Produktionsverfahren durch Weiterentwicklung und Einfuhrung des Integrier
ten Pflanzenschutzes im Ackerbau. Besondere Beachtung fand dabei die Resistenzfor
scbung mit dem Ziel der Forderung der Zuchtung krankheitsresistenter Kulturpflanzen. In
. tensiviert und verstarkt wurden die Untersuchungen zur Erfassung und Bewertung der Aus
wirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf den Naturhaushalt, die im Rahmen der zulas
sungsbegleitenden Forschung durchgefuhrt wurden. Intensive Forschungsarbeit erfolgte auf 
dem Gebiet der Ermittlung der Ursachen zunehmender Resistenzbildungen pilzlicher 
Krankheitserreger gegenuber Pflanzenschutzmitteln. 

Im Rahmen der Amtshilfe fur das Bundessortenamt wurden Untersuchungen bei Getreide, 
Kartoffeln und Raps mit dem Ziel durchgefuhrt, das Resistenzverhalten der einzelnen Sor
ten und Zuchtstamme gegenuber wichtigen pilzlichen Krankheitserregern zu kennzeichnen. 

Auf das Resistenzverhalten gegenuber dem FuBkrankheitserreger Pseudocercosporella her
potrichoides und dem Erreger der Schwarzbeinigkeit Gaeumannomyces graminis, sowie der 
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Erreger des Gelb- und Braunrostes wurden 188 Winterweizen-, 66 Sommerweizen-, 160 
Wintergersten-, 126 Sommergersten- und 33 Winterroggensorten und Zuchtstamme unter
sucht. 

Bei 25 von insgesamt 51 Kartoffelsorten bzw. -zuchtstammen konnte das Hauptgen gegen 
die Kartoffelkraut- und Braunfaule (Phytophthora infestans) bestimmt werden. 102 Kartof
felzuchtstamme wurden auf ihre Anfalligkeit gegeniiber dem Scharf (Streptomyces scabies) 
und Braunfaule, sowie 44 Kartoffelsorten bzw. -zuchtstamme auf die Resistenz gegen meh
rere Pathotypen des Kartoffelkrebses (Synchytrium endobioticum) gepriift. 35 Zuchtstam
me erwiesen sich gegeniiber dem Pathotypen 1, fiinf Zuchtstamme gegeniiber den Pathoty
pen 1, 2, 6 und 8 des Krebserregers als resistent. 

Im Rahmen gesetzlicher Oberwachung wuide das Auftreten des Kartoffelkrebses in der 
Bundesrepublik Deutschland verfolgt und die Pathotypenzugehorigkeit von Neuvorkom
men ermittelt. Evaluierungsarbeiten von Wildsorten und Kreuzungen beziiglich ihrer Resi
stenzeigenschaften gegeniiber P. infestans und Phoma exigua var. foveata erfolgten fiir die 
Genbank der Bundesforschungsanstalt fur Landwirtschaft Braunschweig-Volkenrode 
(FAL) und das Max-Planck-Institut fiir Ziichtungsforschung in Koln-Vogelsang. Beim Raps 
wurden 69 Sorten an fiinf Standorten auf Befall mit P. lingam (Stengelfaule) und an zwei 
Standorten auf Befall mit Sclerotinia sclerotiorum (WeiBstengeligkeit) untersucht. Auf Be
fall durch Maisbeulenbrand (Ustilago maydis) wurden 603 Hybriden, Einfachkreuzungen 
und Inzuchtlinien getestet. 

In Zusammenarbeit mit dem Pflanzenschutzdienst der Lander sollten bundesweite Erhe
bungen zum Auftreten der Verticillium-Stengelfaule bei Raps die Befallsituation in der Bun
desrepublik Deutschland klaren. Hierbei zeigte sich, daB das Hauptbefallsgebiet in Schles
wig-Holstein liegt. 

Dariiber hinaus koordinierten Mitarbeiter des Instituts die Forschungsarbeiten der im Rah
men der vom BMFf finanzierten Untersuchungen zu den ,,Auswirkungen eines langfristi
gen Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln auf den Boden". 

1. Charakterisierung physiologischer Pathotypen (Rassen) des Gelbrostes (Puccinia

striiformis) an Getreide . Characterization of physiological pathotypes (races) of yellow
rust (Puccinia striiformis) on cereals (Bartels, G.)

Fiir eine gezielte und effektive Resistenzziichtung beim Getreide gegen windbiirtige pilzli
che Krankheitserreger, wie z. B. Gelbrost, ist die Kenntnis der Zusammensetzung des Viru
lenzspektrums des Erregers unabdingbar. Eine standige Oberwachung des Erregerspek
trums ist zwingend erforderlich, um in der Ziichtung auf qualitative und quantitative Veran
derungen friihzeitig reagieren zu konnen. 

Die Ergebnisse der bundesweit gesammelten und im Berichtszeitraum analysierten Befalls
proben zeigen, daB wie in den Vorjahren beim Gelbrost des Weizens die Pathotypen R 108 
E 173, R 108 E 137 und R 108 E 45 sowohl im Auftreten als auch in der Verbreitung dominie
rend waren. Verstarkt gegeniiber den Vorjahren trat der Pathotyp R 232 E 137 auf, wahrend 
der Pathotyp R 37 und R 104 nicht nachgewiesen werden konnte. Zur Charakterisierung der 
einzelnen Pathotypen ist anzumerken, daB der Pathotyp R 198 virulent gegeniiber den Welt
testsorten 'Suwon x Omar', 'Strubes Dickopf', 'Vilmorin 23' und 'Heines Kolben' ist. Auf 
dem europaischen Testsortiment reagiert der Pathotyp R 108 E 45 virulent gegeniiber 'Car
sten V', 'Compair' und 'Hybrid 46', der Pathotyp R 108 E 137 befallt auf diesem Sortiment 
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'Heine VII', 'Nord Desprez' und ebenfalls 'Hybrid 46', der Pathotyp R 108 E 173 zusiitzlich 
die Testsorten 'Carsten V' und 'Heines Peko'. Der Pathotyp R 232 E 137 befallt gegeniiber 
den Pathotypen R 108 auf dem Weltsortiment die Sorte 'Clement' und auf dem Europatest
sortiment die Sorten 'Heine VII', 'Nord Desprez' und 'Hybrid 46'. 

Beim Gerstengelbrost ergaben sich gegeniiber den Vorjahren keinerlei Veriinderungen 
im Virulenzspektrum. Hier wurde wiederum lediglich der Pathotyp R 24 isoliert. 
(HB 008/HB 063) 

2. Untersuchungen zum Rassenspektrum beim Weizenbraunrost (Puccinia recondita f. sp.
tritic1) - Studies on the physiological spezialization in the leaf rust in wheat (Puccinia
recondita f. sp. tritic1) (Sessner, Carolin und Bartels, G.)

Das zunehmende Auftreten des Braunrostes im Weizen zwingt zu einer Intensivierung der 
Resistenzziichtung gegen diesen bedeutenden Krankheitserreger, wenn der Fungizideinsatz 
zur Bekiimpfung der Krankheit nicht weiter steigen soll. Eine gezielte und effektive Resi
stenzziichtung setzt jedoch die Kenntnis des Virulenzspektrums auf seiten des Erregers vor
aus. 

Fiir die Virulenzanalyse der Befallsproben wurde ein Weizensortiment aus 36 isogenen Li
nien, die vom Cereal Rust Laboratory in Minnesota/USA und von der landwirtschaftlichen 
Forschungsstation in Winnipeg/Kanada bezogen wurden, verwendet. Da von regionalen 
Unterschieden im Virulenzspektrum der einzelnen Isolate ausgegangen werden muBte, 
wurden Befallsproben aus der gesamten Bundesrepublik Deutschland, die von Ziichtern 
und Pflanzenschutzamtern eingesandt wurden, analysiert. Zusiitzlich erfolgte an drei 
Standorten in der Bundesrepublik Deutschland der Anbau eines aus isogenen Linien beste
henden Fangsortiments. 

Erste Ergebnisse lassen eine groBe Variabilitiit des Virulenzspektrums zwischen den einzel
nen Isolaten erkennen. Weiterhin zeigte sich, daB nur noch einige wenige der 36 bisher im 
Weizen bekannten Resistenzgene fur Braunrost voll wirksam sind. (neues Vorhaben) 

3. Einflu8 eines unterschiedlich hohen Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln auf die Popula
tionsdichte, Artenzusammensetzung und Biomasse von Regenwiirmem und E�chytriii
den - Influence of different pesticide levels on population density, biomass and diversity
of species of earthworms and enchytraeids (Kniisting, E. und Bartels, G.)

Ziel der Untersuchungen ist es, Beurteilungskriterien fur die Auswirkungen von Pflanzen
schutzmitteln auf Regenwiirmer und Enchytriiiden zu erarbeiten. Dazu wurde auf einer 
Versuchsfliiche (Standort Ahlum) der EinfluB unterschiedlich intensiver Pflanzenschutz
und Diingemittelanwendung in den Kulturen Winterweizen, Wintergerste und Zuckerrii
ben auf die Populationsdichte, Artenzusammensetzung und Biomasse von Regenwiirmer 
und Enchytriiiden erfaBt. Die Probeentnahme auf den Fliichen erfolgte wiihrend des gesam
ten J ahres in einem vierwochigen Abstand. Fiir die Extraktion der Regenwiirmer wurde die 
Elektrofang- Methode (Oktett-Methode veriindert nach Thielemann), fur Enchytriiiden die 
Methode nach O'Connor benutzt. 

Mittelt man die zuniichst als vorlaufig zu betrachtenden Ergebnisse der einzelnen Untersu
chungstermine so zeigt sich, daB sowohl im Winterweizen als auch in der Wintergerste mit 
Intensivierung des Pflanzenschutz- und Diingemitteleinsatzes die Populationsdichte der Re
genwiirmer abnimmt. Inwieweit es sich hier um direkte oder indirekte Einfliisse handelt, 
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IaBt sich aus diesen Untersuchungen bisher nicht ableiten. Populationsdichte der Regenwiir
mer im Winterweizen war generell niedriger als die in der Wintergerste. In der Zuckerrii
benkultur waren keine Unterschiede zwischen den einzelnen Pflanzenschutzintensitaten zu 
erkennen. Hier zeigte sich, daB eine im Friihjahr vorgenommene Pflugfurche einen gr6Be
ren EinfluB auf die Regenwurmpopulation ausiibte als die anderen durchgefiihrten MaBnah
men. Infolge des langwierigen Extraktionsverfahrens liegen fur Enchytraiden bislang keine 
interpretierbaren Ergebnisse vor. (neues Vorhaben.) 

4. Singvogel als Bioindikatoren fiir den okologischen Zustand Iandwirtschaftlich genutzter
Flach en - Singing birds as bioindicators for the ecological condition of agricultural areas
(Steiner, G., Bartels, G., Schober, Barbel und Schutte, F.)

Ziel der Untersuchungen war die Kliirung der Frage, ob und inwieweit sich Auswirkungen 
unterschiedlich intensiver PflanzenschutzmaBnahmen im Ackerbau auf die Siedlungsdich
te des Feldsperlings (Passer montanus) und anderer Singvogel wahrend der Brutzeit erge
ben. 

Hierzu wurden die Siedlungsdichten der Vogel in jeweils zwei etwa 200 ha groBen landwirt
schaftlichen Betrieben, von denen ein Betrieb die PflanzenschutzmaBnahmen im Sinne des 
,,Integrierten Pflanzenschutzes" und der zweite Betrieb nach herkommlichen Gesicht
spunkten durchfiihrte, erfaBt. Die Untersuchungen hierfiir liefen in Niedersachsen, Schles
wig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. 

Die seit 1983 durchgefilhrten Vogelbestandsaufnahmen ergaben zumindest filr den Feld
sperling Unterschiede in der Populationsdichte zwischen den einzelnen Betrieben. Bei 
Durchfiihrung des ,,Integrierten Pflanzenschutzes" zeigten sich gegeniiber herkommlichen 
Pflanzenschutzverfahren deutlich hohere lndividuenzahlen, hier am Beispiel des Ausflu
gerfolges des Feldsperlings dargestellt: 
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Abb. 1: Anzahl fliigger Jungvogel des Feldsperlings in den jeweiligen Vergleichsbetrieben (je etwa 
200 ha) in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen - 1983 bis 1987 (ge
strichelte Siiule: Betrieb mit herk6mmlichem Pflanzenschutz, leere Siiule: Betrieb mit ,,Inte
griertem Pflanzenschutz". 
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In diesem Jahr wurde damit begonnen, Landschaftsstrukturanalysen der Untersuchungsge
biete durchzufuhren, die zusammen mit weiteren neun in der Zeit von 1983 bis 1987 ermittel
ten okologischen Parametern dazu dienen sollen, die Unterschiede insbesondere im Aus
flugerfolg des Feldsperlings und die steigenden Zahlen fliigger Jungvogel bei Durchfuhrung 
des ,,Integrierten Pflanzenschutzes" zu bewerten. Ferner bediirfen die in etwa stagnieren
den Jungenzahlen in Schleswig-Holstein einer sachlichen Klarung. 

Geplant sind weiter Nahrungsuntersuchungen an nestjungen Feldsperlingen und Staren 
(Sturnus vulgaris). Diese sollen zusammen mit unmittelbar an Nahrungssammelplatzen 
durchgefuhrten Insektenfangen das Nahrungsspektrum und die Nahrungsauswahl erfassen 
und bewerten. Dariiber hinaus soll versucht werden, im Zusammenhang mit den durchge
fuhrten Strukturanalysen die Kriterien zur Auswahl eines Brutbiotops festzustellen. Mit 
Feldsperling und Star kormten somit zwei Jndikatororganismen gefunden werden, die es er
moglichen, die Bedeutung des Pflanzenschutzmitteleinsatzes in Verbindung mit der Gliede
rung unserer Kulturlandschaft fi.ir freilebende Vogel aufzuzeigen. (neues Vorhaben) 

5. Priifung der Reaktion von Kartoffelzuchtstiimmen gegeniiber den Pathotypen 1, 2, 6 und
8 des Kartoffel rebs-Erregers (Synchytrium endobioticum) - Testing of the
reaction of potato breeding strains to the causal agent of potato wart (Synchytrium
endobioticum) (Langerfeld, E.)

Entsprechend der Verordnung zur Bekampfung des Kartoffelkrebses vom 20. 4. 1972 wer
den jahrlich samtliche Kartoffelzuchtstamme des zweiten Wertpriifungsjahres des Bundes
sortenamtes auf ihr Resistenzverhalten hinsichtlich der Pathotypen 1, 2, 6 und 8 des Kartof
felkrebs-Erregers gepriift. Gegeniiber dem Pathotypen 1 verhielten sich 1986/87 rund 79% 
(35 von 44 Zuchtstammen) resistent. Dieses Verhaltnis entspricht ungefahr den Beobach
tungen friiherer Jahre. Gegen die ,,neueren" Pathotypen 2, 6 und 8 verhielten sich jeweils 
nur rund 13% (6 von 44) der Zuchtstamme resistent. 

Zur Zeit befinden sich in der Beschreibenden Sortenliste des Bundessortenamtes sechs Kar
toffelsorten (von 131), die.simultan gegen 3 oder 4 der genannten Pathotypen resistent sind. 
Derartige Sortentypen werden zur Abgrenzung und Sanierung ehemaliger Befallsgebiete 
dringend benotigt. Generell setzt sich der in den letzten Jahren beobachtete Anstieg der Wi
derstandsfahigkeit bei neueren Kartoffelzuchtstammen gegen die Pathotypen 2, 6 und 8 wei
terhin fort, auch wenn die konventionell auf internationaler Basis festgelegte Grenze zwi
schen ,, resistent" und ,,anfallig" meist nicht erreicht wird. Differentielles Sortenverhalten 
gegeniiber den Pathotypen 2, 6 und 8 (im Gegensatz zu 1 gegeniiber 2, 6 und 8) konnte in nur 
ganz wenigen Fallen beobachtet werden. (HB OOD) 

6. Untersuchungen zum Nachweis von Clavibacter michiganense subsp. sepedonicum - In
vestigations on the proof of Clavibacter michiganense subsp. sepedonicum (Langerfeld,
E., in Zusammenarbeit mit Rohloff, H. vom Institut fur Viruskrankheiten der Pflanzen
der BBA, Braunschweig)

Die einzelnen Arbeitsgange der Immunfluoreszenzmethode (IF AS = indirect fluorescent 
antibody stain) wurden fi.ir den Nachweis kleirrer Keimzahlen von Clavibacter michiganense 
subsp. sepedonicum (Corynebacterium sepedonicum) in Kartoffelknollengewebe unter
sucht. Dabei wurden verschiedene z. T. kauflich zu erwerbende Antiseren sowie ein durch 
Rohloff prapariertes Serum auf ihre Eignung getestet, ferner auch mehrere fluoreszierende 
Konjugate. Sowohl bei Seren als auch bei Konjugaten ergaben sich (nicht altersbedingt) 
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erhebliche Qualitiitsunterschiede. Bei polyklonalen wie auch einem monoklonalen Serum 
(dankenswerterweise von Herrn Dr. S. DeBoer, Vancouver/Kanada iiberlassen) ergaben 
sich Kreuzreaktionen gegeniiber Stiimmen von C. michiganense subsp. michiganense, wel
ches vor allem Tomaten, nicht aber Kartoffeln befallt. Dies bestiitigte sich auch beim Ver
gleich gleicher Bakterienstiimme mittels IFAS und ELISA (vgl. Rohloff, Institut fiir Virus
kranklieiten der Pflanzen). 

Der fiir den Pflanzenschutzdienst obligatorische Nachweis der Befallsfreiheit der Knollen 
von C. michiganense subsp. sepedonicum beim Kartoffelexport sowie im klonalen Aus
gangsmaterial beim Zuchtaufbau von Kartoffelsorten per IF AS ist iiuBerst personal- und 
materialaufwendig. Die laufenden Untersuchungen dienen der Verbesserung und Vereinfa
chung des z. Zt. durch den EG-AgrarausschuB offiziell empfohlenen Nachweisverfahrens. 
(HB 065) 

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

Ziel der Untersuchungen war es, die in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Mais
sorten hinsichtlich des Befalls mit der Wurzel- und Stengelfiiule zu beurteilen, um speziell ei-
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Abb. 1: Regression zwischen Wurzel- und Stengelfiiule bei mittelfriihen Maissorten an zwei Standorten 
im Jahre 1987 
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nen Uberblick iiber die Befallssituation neuer zugelassener Sorten zu erhalten. Erstmals 
wurden auch EG- Sorten eingeschlossen. Die Versuche wurden auf sandigem Boden in Ber
lin und auf anmoorigem Boden in der Nahe von Braunschweig angelegt. Die Befallsbeurtei
lung erfolgte vor der Ernte. Der Befallsgrad an Wurzeln und an den Stengeln der Pflanzen 
war sortenabhangig und lag bei dem Versuch in der Nahe Braunschweigs allgemein auf nied
rigerem Niveau als 1986. Die regenreiche und kiihle Witterung des Jahres ist hierfiir als Ur
sache anzusehen. Die in den gemaBigten Klimazonen auftretenden Pilze infizieren den Mais 
in der Regel von der Wurzel aus. 

Sowohl bei den in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Sorten als auch bei EG
Sorten bestanden Unterschiede in der Anfalligkeit gegeniiber der Wurzel- und der Stengel
faule. Eine durchgefiihrte Regressionsanalyse macht deutlich, daB mit zunehmender Wur
zelfauie auch das .Ausma/3 der Stengelfaule anstieg, wobei die Wurzeifaule gegeniiber der 
Stengelfaule insgesamt starker hervortritt (Abbildung). (HB 036) 

8. Untersuchungen iiber die Verbreitung der Verticillium dahliae-StengeHiiule des Rapses
in der Bundesrepublik Deutschland - Investigation on the expansion of Verticillium

dahliae stalk rot of rape in the Federal Republic of Germany (Kruger, W.)

Aus aktuellem AnlaB wurden Untersuchungen iiber die Verbreitung der Verticillium -Sten
gelfaule an Raps durchgefiihrt. Die Krankheit ist seit etwa 15 Jahren beobachtet worden, 
trat aber selten starker auf. Erst in den letzten Jahren entstand de.r Eindruck, daB in be
stimmten Gebieten die Krankheit haufiger nachzuweisen war. Einleitende Untersuchungen 
begannen schon 1985 und 1986 in Schleswig-Holstein. Dabei zeigte sich, daB der optimale 
Zeitpunkt zum N achweis des Erregers am Ende der Vegetationsperiode liegt. Aufgrund der 
zunehmenden Verbreitung und wirtschaftlichen Bedeutung dieser Krankheit ist die Resi
stenzziichtung gegeniiber diesem Erreger zu fordern. 

Im Untersuchungszeitraum wurden insgesamt 180 Befallsproben analysiert, die von den 
Pflanzenschutzdiensten der einzelnen Lander eingesandt wurden. Die Ergebnisse sind in 
der folgenden Tabelle zusammengefaBt. Wie aus den Zahlen zu entnehmen ist, war der 
Hauptbefall des Rapses mit diesem Erreger in Schleswig- Holstein und hier in den Kreisen 
Ostholstein und PI6n zu finden. Obwohl in Schleswig-Holstein der Raps auf vielen Feldern 
infiziert war, konnte ein ausgepragter Befall nur auf etwa 10% der Anbauflache beobachtet 
werden. Da die durch Verticillium dahliae hervorgerufene Stengelfaule als echte Fruchtfol
ge-Krankheit einzustufen ist, muB mit einem vermehrten Auftreten bei weiterer Verengung 
der Fruchtfolge gerechnet werden. 

AUFTRETEN VON VERTICILLIUM DAHLIAE IM JAHRE 1987 

Gebiete Anzahl untersuchter Felder mit Befallsgraden 
(Skala 1-9) 

1 1, 1-2 2, 1-3 3, 1-4 4, 1-5 >5,1 r 

SCHLESWIG-HOLSTEIN 16 15 3 7 1 5 47 
NIEDERSACHSEN 28 5 0 1 0 0 34 
HESSEN 15 2 0 0 1 0 18 
WURTTEMBERG-BADEN 14 3 1 0 0 0 18 
RHEINLAND-PF ALZ/ 13 4 1 0 0 0 18 
UND SAARLAND 
BAYERN 20 2 1 0 1 1 24 
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Da der Anbau resistenter Sorten als eine der geeignetsten Moglichkeiten zur Bekampfung 
der Krankheit angesehen werden muB, kommt der Resistenzzuchtung besondere Bedeu
tung zu. Hierfur gilt es zunachst Methoden zur Resistenzprufung zu entwickeln. Diese Ar
beiten sind in Zusammenarbeit mit der Universitat Braunschweig begonnen worden. (neues 
Vorhaben) 

9. Resistenz von Phytophthora infestans (Mont.) de Bary gegen systemische Fungizide -
Resistance of Phythophthora infestans (Mont.) de Bary to systemic fungicides (Schober,
Barbel)

Die fur Phytophthora infestans (Mont.) de Bary gunstige Witterung wahrend der Vegetati
onszeit 1987 fuhrte zu einem sehr fruhen und starken Auftreten der Krautfaule. Die Kartof
felbestande werden durchschnittlich 4-6 mal mit Fungiziden behandelt, 1987 wurden bis zu 
14 Applikationen durchgefuhrt. Aus dem gesamten Bundesgebiet wurden 63 Isolate einge
sandt, die einer Pathotypenanalyse und einer Resistenzprufung gegen Ridomil MZ, Sando
fan M und Ciluan unterworfen wurden. 15 Isolate (25%) erwiesen sich als resistent gegen die 
beiden erstgenannten Fungizide, gegen Ciluan war kein Isolat resistent. Die Pathotypenana
lyse ergab keine Anderung gegenuber den Vorj ahren. Gleichzeitig wurden Kartoffelknollen 
aus Bestanden, die ein- bis viermal mit den systemischen bzw. teilsystemischen Fungiziden 
behandelt worden waren, auf ihre Anfalligkeit gegenuber sensiblen und resistenten Stam
men untersucht. Sowohl Ridomil MZ als auch Sandofan M waren schon nach einmaliger An
wendung in den Knollen biologisch nachweisbar, d. h. die resistenten Stamme fuhrten zu ei
ner lnfektion, die sensiblen Stamme nicht. Das bedeutet, daB die resistente.n Stamme in den 
Knollen iiberwintern konnen und damit bereits zu Beginn der Epidemie im nachsten Jahr 
mit einem verstarkten Auftreten resistent_er Stamme von P. infestans zu rechnen ist. (neues 
Vorhaben) 

10. Untersuchungen iiber die geographische Verbreitung des A2-Paarungstyps von
Phytophthora infestans (Mont.) de Bary innerhalb der Bundesrepublik Deutschland -
Investigations on the geographical distribution of A2-mating typ of Phytophthora
infestans (Mont.) de Bary in the Federal Republic of Germany (Schober, Barbel und
Rullich, Gertrud)

Der fruher nur in Mexiko vorkommende Ar Paarungstyp von Phytophthora infestans wurde 
seit 1984 in der Schweiz, GroBbritannien, der Bundesrepublik Deutschland und zuletzt in 
Schweden nachgewiesen. Damit ist nun auch in Europa die Bildung von Oosporen, daB 
heiBt Dauerorganen des Pilzes moglich. Wegen der Gefahrdung des Kartoffelanbaus durch 
moglicherweise im Boden uberdauernde Oosporen war es notwendig, sich einen Uberblick 
uber die eventuelle Zunahme der Isolate mit Ar Verhalten und deren geographische Ver
breitung zu verschaffen. 

Dazu wurden die Isolate der J ahre 1985, 1986 und 1987 auf ihre Zugehorigkeit zu den beiden 
Paarungstypen untersucht. 1985 wurden 31 Proben mit P. infestans eingesandt. Davon ge
horten 2 dem Az-Typ an; sie stammten aus Donaueschingen und Oldenburg. 1986 trat auf
grund der sehr trockenen Witterung kaum Befall mit P. infestans auf. Die 14 eingesandten 
Isolate gehorten alle zum A1-Typ. Von den 63 Einsendungen des Jahres 1987 konnten bisher 
42 gepruft werden. Davon gehoren 14 dem Az-Typ an, die restlichen 28 dem A1-Typ. Die 
zum Az-Typ gehorenden Isolate stammen aus den Bundeslandern Bayern (8), Niedersach
sen (4) und Nordrhein-Westfalen (2). 
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Es zeigt sich also eine starke Zunahme der ArPaarungstypen sowie eine Ausbreitung iiber 
gr68ere Teile der Bundesrepublik Deutschland. Ob sich auch im Freiland Oosporen bilden 
und ob diese iiberdauern konnen bzw. wie sie den Ausbruch der Krautfauleepidemie beein
flussen konnen, ist bisher nicht bekannt. (neues Vorhaben) 

11. Versuche zur Optimierung von Carabidenzuchten - Experiments on the optimization
of rearing conditions of carabids (Heimbach, U.)

Fiir die Durchfuhrurig von Laborversuchen zur Testung der Wirkung von Pflanzenschutz
mitteln auf Mortalitat und Reproduktion von Carabiden wird ein moglichst gleichma8iges 
Versuchsmaterial benotigt. Im Freiland gefangene Tiere sind fur Teste deshalb nicht geeig
net. 

Mit aus einer Laborzucht in Wiirzburg iibernommenen Poecilus lepidus konnte bisher in den 
Zuchtversuchen eine etwa funffache Vermehrung von einer Generation auf die andere er
reicht werden. Nach zwei Monaten Ruhezeit fur die Imagines (Kurztag, niedrige Tempera
tur) folgen zwei Monate Eiablage (Langtag, hohe Temperatur). Die Entwicklungszeit der 
Tiere vom Ei iiber Larve und Puppe zur Imago betragt etwa zwei Monate. Das Zuchtverfah
ren, bei dem die Larven wegen Kannibalismus einzeln gehalten werden miissen, bedarf noch 
methodischer Verbesserungen. Ahnliche Ergebnisse wie mit P. lepidus wurden mit aus dem 
Freiland stammenden P. cupreus erzielt. (neues Vorhaben) 

12. Unt�rsuchungen zum Eischlupf der Brachfliege, Delia coarctata - Studies on hatching
of Delia coarctata from eggs (Heimbach, U.)

Brachfliegeneier liegen vom Sommer bis zum zeitigen Friihjahr - also etwa ein halbes Jahr 
lang - im Boden, ehe die Larven schliipfen, so c;laJ3 die Eiablage der erwachsenen Fliegen 
nicht gezielt auf Flachen mit fur die Larv'en notwendigen FraJ3pflanzen (Gramineen, insbe
sondere Getreide) erfolgen kann. Daher ware es denkbar, daJ3 die Larven in den Eiern fur 
den Schlupf einen Reiz <lurch die Wirtspflanzen benotigen. 

Es wurden Eier nach der Diapause in GefaJ3en mit Wirtspflanzen, mit Nichtwirtspflanzen 
und solchen ganz ohne Pflanzen exponiert und den Eiern mit Temperaturen von etwa 10° C 
ein Schlupfreiz gegeben. Die gesamte Schlupfrate und auch die zeitliche Verteilung des 
Schliipfens waren in alien Fallen nicht unterschiedlich. Nach der Winterdiapause benotigen 
die Larven in den Eiern also keinen <lurch Wirtspflanzen verursachten Schlupfreiz. (neues 
Vorhaben) 

13. Nebenwirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf einige Nutzarthropoden - Side effects
of some pesticides on beneficial arthropods (Heimbach, U.)

Nach dem Pflanzenschutzgesetz vom 15. September 1986 sind Gefahren abzuwenden, die 
u. a. fur den Naturhaushalt bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln entstehen ki:in
nen. Fur die Bewertung der Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf den Naturhaus
halt gilt es daher, geeignetePriif- und Testverfahren sowohl im Labor als auch im Freil and zu
entwickeln.

In Laborversuchen wurden Carabiden und Staphyliniden in gut beliifteten mit standardisier
tem Boden gefullten GefaJ3en gehalten. Auf die Bodenoberflache erfolgte die Applikation 
verschiedener Pflanzenschutzmittel. Parallel zu diesen Laborversuchen wurden Freiland
versuche mit GroJ3parzellen in Getreide durchgefuhrt, in denen die gleichen Pflanzenschutz
mittel in den Getreidebestand appliziert wurden. 

H 22 



Von den verwendeten Praparaten zeigte sich E 605 forte im Labor stark toxisch gegeniiber 
o. a. Organism en; im Feldversuch war dagegen kein Effekt erkennbar. Bei Anwendung von
Afugan war ebenfalls eine toxische Wirkung vorhanden, die im Labor (50-100% Mortalitat
bei Carabiden) allerdings nur etwas starker ausgepragt war als im Freiland (ea. 50% verrin
gerte Aktivitatsdichte). In der mit Afugan behandelten Winterweizenparzelle (1,3 ha) wur
den einen Monat nach Applikation etwa 15 mal mehr Aphiden am Winterweizen gefunden
als in den mit den iibrigen Pflanzenschutzmitteln behandelten Parzellen. Andere im Labor
und Freiland getesteten Herbizide und Fungizide zeigten keine Nebenwirkungen auf die ge
testeten Insekten.

Bei der Anwendung von Afugan waren sich die erzielten Ergebnisse aus dem relativ einfach 
durchzufiihrenden Laborversuch und dem Feldversuch sehr ahnlich. Weiterhin zeigte sich 
mic dem verrnehrten Blattiausbefaii nach Afugan-Behandiung eine nicht nur okoiogisch, 
sondern auch okonomisch unerwiinschte Nebenwirkung. Inwieweit der Anstieg des Blatt
lausbesatzes auf eine negative Beeintrachtigung von Nutzinsekten durch Afugan hervorge
rufen wurde, muB noch genauer geklart werden. (neues Vorhaben) 

14. Einflu8 von verschieden intensiven Pflanzenschutzma8nahmen auf die Collembolen
fauna des Ackerbodens - Effect of different intensities of plant protection measures on
the collembola of arable land (Heimann-Detlefsen, Dorothee und Heimbach, U.)

Ziel dieser im Rahmen des Bodenschutzprogrammes laufenden Untersuchung ist die Erfas
sung der direkten und indirekten Einfliisse von Pflanzenschutzmitteln auf Collembolen, die 
<lurch ihre hohe Populationsdichte in nicht unerheblichem MaBe an den Zersetzungsprozes
sen im Boden beteiligt sind. 

Collembolen und andere im Boden lebende Ti ere wurden mit Hilfe eines modifizierten Mac
Fadyen-Extraktors (high-gradient extraction) aus den Bodenproben ausgetrieben, in Alko
hol iiberfiihrt und die Collembolen bis zur Art bestimmt. Fiir die Vegetationsperiode 1987 
liegen folgende Ergebnisse vor: 

Im Winterweizen nahm mit steigender Anzahl von PflanzenschutzmaBnahmen die Popula
tionsdichte der Collembolen ab. Der Unkrautbewuchs kann jedoch diese Effekte iiberla
gern: Ein dichtes Moospolster in der Variante mit der hochsten Pflanzenschutzmittelintensi
tat pufferte extreme Klimaschwankungen besser ab als der Algenbewuchs in der mittleren 
Intensitat und bot den Collembolen daher bessere Lebensbedingungen. 

Auch in der Wintergerste korrelierte eine steigende Pflanzenschutzintensitat mit abneh
mender Collembolenpopulation. Die sehr geringe Populationsdichte zweier Oberflachenar
ten in der Kontrolle laBt sich moglicherweise auf die geringe Dichte von Kultur- und Un
krautpflanzen und auf die damit verbundenen klimatischen Nachteile zuriickfiihren. 

Die Intensitat der applizierten Pflanzenschutzmittel war in alien behandelten Varianten der 
Zuckerrube fast gleich, der Einsatz der Hackmaschine in den niedrigen Intensitaten verzo
gerte jedoch den Friihjahrspopulationsanstieg der Collembolen um vier Wochen. Die hoch
ste Pflanzenschutzintensitat wies trotz Herbizideinsatz wahrend dieser Zeitspanne eine 
ebenso hohe Populationsdichte von Collembolen auf wie die Kontrolle. (neues Vorhaben) 
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15. Untersuchungen zur Epidemiologie und Bekampfung pilzlicher Krankheitserreger im
Samenbau von Lolium-Arten - Studies on epidemiology and control of fungal
pathogens in seed production of Lolium species (Teuteberg, A.)

Die Untersuchungen sollen dazu beitragen, Ertragsverluste bei der Saatguterzeugung der 
wirtschaftlich wichtigen Weidelgras-Arten (Lolium spp.) zu vermeiden. Im Berichtsjahr 
wurden die 1986 im 6stlichen Niedersachsen durchgefiihrten Erhebungen iiber Halmgrund
erkrankungen an 11 Saatgutvermehrungsbestanden (neun von L. perenne, zwei von 
L. multiflorum) fortgesetzt. Der Anteil am Halmgrund befallener Pflanzen (Drechslera,
Fusarium, Pseudocercosporella) lag wie im Vorjahr in den Lolium perenne-Bestanden kurz
vor der Ernte durchweg bei iiber 90%. Die Auspragung des Befalls war iiberwiegend als
schwach zu bezeichnen.

Im Rahmen des Vorhabens sollen im nachsten JahrUntersuchungen iiber den Pilzbefall der 
Blatter aufgenommen werden, da in letzter Zeit die Anwendung von Fungiziden gegen 
Blattkrankheiten speziell im Samenbau diskutiert und versuchsweise auch durchgefiihrt 
wird. (HB 040) 

16. Resistenz von Futter- und Rasengrasem gegeniiber pilzlichen Krankheitserregern -
Resistance of fodder- and turfgrasses against fungal pathogens (Teuteberg, A.)

Kulturgraser konnen von zahlreichen pilzlichen Krankheitserregern befallen werden. Ne
ben Ertragsverlusten im Futter- und Samenbau wird die Beeintrachtigung der Futterqualitat 
besonders bei Erkrankungen von Blattem und Halmen verstarkt diskutiert. Das Ziel dieser 
Untersuchungen ist es, Methoden zur Resistenzpriifung gegen wichtige Schaderreger zu ent
wickeln. Zur Isolation pathogener Pilze wurden von vier verschiedenen Standorten im 6stli
chen Niedersachsen Proben befallener Blatter aus Saatgutvermehrungsbestanden des Deut
schen Weidelgrases (Lolium perenne), des Wiesenschwingels (Festuca pratensis) und des 
Wiesenlieschgrases (Phleum pratense) gesammelt und im Agarplattentest untersucht. Die 
erhaltenen Befunde bestatigen die Bedeutung der Gattung Drechslera als Schaderreger an 
Grasern. So waren z. B. in einem Saatgutvermehrungsbestand des Wiesenlieschgrases iiber 
die Halfte der untersuchten 160 Proben von Drechslera-Arten (D. phlei) befallen. Mit einer 
Reihe gewonnener Isolate wurden Versuche zur Anzucht von Infektionsmaterial und zur 
Durchfiihrung kiinstlicher Infektionen im Gewachshaus aufgenommen. (HB 064) 

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

Die Ackerbohne findet als eiweil3reiche Futterpflanze und aus Fruchtfolgegriinden wieder 
starkere Beachtung. Die Schokoladenfleckenkrankheit ist eine der wichtigsten pilzlichen 
Erkrankungen dieser Futterleguminose, die bei friihem Auftreten erhebliche Ertragsverlu
ste verursachen kann. Die Untersuchungen haben das Ziel, die Kenntnisse iiber die Epide
miologie der Krankheit zu erweitern, dariiber hinaus sollen Verfahren zur Resistenzprii
fung, die im praktischen Zuchtbetrieb durchgefiihrt werden konnen, entwickelt werden. 

An sieben verschiedenen Standorten im Raum Braunschweig-Wolfsburg wurden Proben ge
schadigter Blatter zur Untersuchung auf Pilzbefall gesammelt. Die Bestimmung der Pilze er
folgte an Kulturen, die durch Auslegen befallener Blattstiickchen auf Agarplatten erhalten 
wurden. Der am haufigsten aus Blattflecken isolierte Schaderreger war Botrytis fabae, auch 
B. cinerea liel3 sich aus fast jeder Probe, von der in der Regel 50 Blattflecke untersucht wur-
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den, isolieren. Bei der Priifung der Pathogenitiit verschiedener Isolate anderer Pilzgattun
gen, die aus Blattflecken gewonnen wurden, zeigte sich erneut, daB einige von diesen, z. B. 
Alternaria-Arten, ebenfalls Nekrosen hervorrufen konnen. Die Versuche, die sich mit der 
Oberpriifung und Weiterentwicklung von Resistenztests an abgeschnittenen Bliittern und 
ganzen Pflanzen befassen, sind noch nicht abgeschlossen und werden weitergefiihrt. 
(HB 028) 

18. Resistenzpriifungen gegen Fu8- und Ahrenkrankheiten des Getreides - Investigations
on resistance to foot and ear diseases.of cereals (Mielke, H., in Zusammenarbeit mit
Heun, M. und Martin, R., Lehrstuhl fiir Pflanzenbau und Pflanzenziichtung der TU
Miinchen in Freising)

Um Ertragsverluste im Weizenbau zu verhiiten oder in Grenzen zu halten, gilt es moglichst 
gegeniiber der Halmbruchkrankheit ( Pseudocercosporella herpotrichopides) wenig anfallige 
Weizensorten anzubauen. Daher sind Resistenzpriifungen von neuen Sorten und von Stam
men auf ihre Anfalligkeit gegeniiber P. herpotrichoides unerliiBlich. Im Gewiichshaus wur
den sechs verschiedene lnokulationsmethoden (Bockmann (1962)/Mielke (1970), Macer 
(1966), van der Spek (2 Methoden, 1976), Fehrmann und Mendgen (1975) sowie von Frau
enstein und Roskothen (1979)) an fiinf unterschiedlich anfalligen Weizensorten angewen
det, um ihre Aussagekraft hinsichtlich der Beschreibung des Resistenzverhaltens von jun
gem Zuchtmaterial zu priifen. 

Am geeignetsten erwies sich die Filterpapiermethode von Frauenstein und Roskothen 
(1979); da sie den geringsten Aufwand an Zeit beansprucht, einfach zu handhaben ist und 
nur wenig Saatgut benotigt wird. 

Um der Praxis in befallsgefahrdeten Gebieten geeignete Getreidesorten empfehlen zu kon
nen, wurden umfangreiche Sortenpriifungen gegen P. herpotrichoides, Gaeumannomyces 
graminis, Typhula incarnata und Fusarium culmorum im Freiland durchgefiihrt. Die Resi
stenzuntersuchungen erfolgten mit Hilfe kiinstlicher Inokulationen. 

Bei den Resistenzuntersuchungen gegen P. herpotrichoides konnte festgestellt werden, daB 
alle gepriiften Winterweizensorten und -stiimme stark befallen wurden. Trotz des hohen Be
falls batten die Sorten 'Farmer', 'Gatz', 'Kronjuwel', 'Kristall', 'Markant', 'Olymp', 'Orbis', 
'Ural', 'Urban' und sieben Winterweizenneuzuchtstiimme nur einen geringen Halmbruch
befall. 

Alie gepriiften Sommerweizensorten und -stiimme erwiesen sich ebenfalls als hochanfallig. 
Nur bei der Sorte 'Planet' war kein Halmbruch festzustellen. Wie schon in friiheren Jahren 
beobachtet wurde, muB die Halmbruchtoleranz der o. a. Winter- und Sommerweizensorten 
hier im Zusammenhang mit ihrer guten natiirlichen Standfestigkeit gesehen werden. · 

Bei den Untersuchungen von Gerstenarten, -sorten und -stiimmen auf ihre Anfalligkeit ge
geniiber dem Erreger der Halmbruchkrankheit zeigte sich, daB alle gepriiften Winter- und 
Sommergerstensorten und -stiimme auffallend stark befallen wurden. Demgegeniiber zeig
ten die Hordeum-Arten bulbosum ssp., nodosum und turkestanicum nur eine geringe Anfal
ligkeit. 

Die gepriiften Winterroggensorten und -stiimme wiesen mittleren Befall auf; zwischen den 
Sorten und Stammen konnten nur geringe Unterschiede in der Anfalligkeit festgestellt wer
den. 
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Die Untersuchungen zur unterschiedlichen Anfalligkeit von Weizen-, Gersten- und Rog
gensorten gegenuber der Schwarzbeinigkeit ( Gaeumannomyces graminis var. tritici) wurden 
fortgesetzt. Alle gepruften Winter- und Sommerweizensorten und -stamme erwiesen sich als 
hochanfallig. Die Sommergersten zeigten ebenfalls eine hohe Anfalligkeit. Demgegenuber 
waren die Wintergersten- und Winterroggenso-rten wenig bis mittel stark befallen. 

Auf ihre Anfalligkeit gegenuber der Typhula-Faule (Typhula incarnata) wurden Winterger
stenarten, -sorten und -stamme gepruft. Hierbei zeigten die Sorten 'Diana', 'Catinka', 'Do
ris', 'Ginso', 'Mammut', 'Petra', 'Marinka' und sechs Neuzuchtstamme eine geringe Anfal
ligkeit. Von den Gerstenarten waren Hord. bogdanii, Hord. bulbosum, Hord. murinum und 
Hord. violaceum nicht oder nur sehr wenig befallen. 

Die Untersuchungen uber das Resistenzverhalten von Weizensorten und - stammen gegen
uber dem Erreger der Partiellen Taubahrigkeit (Fusarium culmorum) wurden fortgesetzt. 
Das Gros des untersuchten Weizenmaterials wies einen hohen Grad der Partiellen Taub
ahrigkeit auf. Am wenigsten waren 'Ares', 'Falke', 'General', 'Kraka', 'Kristall', 'Milan', 
'Nimbus', 'Sorbas', 'Vuka' und 21 Winterweizenneuzuchtstamme befallen. (HB 023) 

19. Untersuchungen iiber die Wirkung verschiedener Fungizide aufFu8- und Ahrenkrank
heiten des Getreides - Investigations into the effect of different fungicides on foot and
ear diseases of cereals (Mieike, H.)

Mit dem Ziel, die Ertrage im Wintergerstenanbau zu sichem, wurden Untersuchungen zur 
Bekampfung der Typhula-Faule (Typhula incarnata) fortgesetzt. Die Bekampfungsversu
che wurden im Freiland an der Wintergerstensorte 'Tapir' mit Hilfe kunstlicher Inokulatio
nen des Erregers durchgefuhrt. Beizversuche zeigten, daB alle im Getreidebau zugelassenen 
Beizmittel keine ausreichende Wirksamkeit fur eine Bekampfung der Typhula-Faule auf
wiesen. Dagegen konnte in Spritzversuchen festgestellt werden, daB durch Applikationen 
des Fungizids Baycor mit 1,0 l/ha Aufwandmenge und von zwei neu entwickelten Mitteln T. 
incarnata am wirksamsten bekampft wurde. Fungizide, die gegen die Braunfleckigkeit und 
den Mehltau im Weizen eingesetzt werden, wiesen keine Nebenwirkungen gegenuber der 
Typhula-Faule auf. 

Neuere captafolfreie Fungizide und Tankmischungen von Fungiziden, die auch gegen die 
Erreger der Braunfleckigkeit und den Mehltau des Weizens eingesetzt werden, wurden auf 
ihre Nebenwirkungen gegenuber dem Erreger der Partiellen Taubahrigkeit Fusarium cul
morum gepruft. Die Fungizidtestversuche fanden auf den Standorten Sonke-Nissen-Koog 
(Krs. Nordfriesland), Bodenstedt (Krs. Peine) und Wendhausen (Krs. Wolfenbuttel) statt. 
Sie wurden in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftsschule Bredstedt und der Fa. 
Hoechst durchgefuhrt. Folgende Fungizide wurden appliziert: Sportak (1,2 l/ha), Afugan 
(2,0 l/ha), Bayfidan (0,5 l/ha), Dyrene fl. ( 4,0 l/ha), Daconil (2,2 l/ha), Radam 30 ( 4,0 l/ha), 
Vigil (1,0 1/ha), Sambarin (2,01/ha), Corbel (0,751/ha), zwei neu entwickelte Mittel sowie 
Tankmischungen aus den vorher genannten Praparaten. Bei alien Versuchen konnte durch 
die Behandlung mit o. a. Fungiziden der Erreger F. culmorum nicht ausgeschaltet werden; 
die Behandlungen bewirkten nur eine Minderung der Partiellen Taubahrigkeit. Die Ver
wendung von C02 impragniertem Spritzwasser bei der Fungizidapplikation verbesserte den 
Bekampfungserfolg nur unwesentlich. Der Einsatz von Doppelflachstrahldusen trug eben
falls nicht zu einer wirksamen Bekampfung der Partiellen Taubahrigkeit bei. (HB 035) 
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20. Untersuchungen zur Ubertragung von Gaeumannomyces graminis var. tritici aufWei
zen - Investigations to transmission of Gaeumannomyces graminis var. tritici on wheat
(Mielke, H.)

Die Schwarzbeinigkeit ( Gaeumannomyces graminis var. tritici) ist eine der gefahrlichsten 
Fruchtfolgekrankheiten im Getreidebau, zumal sie durch Fungizide nicht bekiimpft werden 
kann. Im Gewiichshaus wurde daher untersucht, inwieweit und in welchem AusmaB eine 
-Obertragung von G. graminis durch befallene Wurzeln von infizierten Getreidearten auf 
den im Anbau nachfolgenden Winterweizen moglich ist. Die Untersuchungen zeigten, daB 
eine -Obertragung von G. graminis durch Roggenwurzeln am stiirksten war, gering war sie 
dagegen durch Haferwurzeln, wiihrend sie durch Triticale-, Winterweizen- und Winterger
stenwurzeln eine Mittelstellung einnahm. Bei diesen Untersuchungen konnte nachgewiesen 
werden, daB Winterweizen, der im Anbau nach Winterroggen folgt, am starksten dem Be
fall von G. graminis ausgesetzt ist, obwohl der Roggen selbst nur geringen bis mittleren Be
fall aufweist. (neues Vorhaben) 

Institut fiir Ptlanzenschutz im Forst in Braunschweig 

Neben der Beratung von Bundesregie.rung und Pflanzenschutzdienststellen in Fragen von 
Baumkrankheiten, Forstschutz und Quarantii.ne bildete der Komplex der ,,neuartigen 
Walderkrankungen" auch in diesem Berichtsjahr einen Schwerpunkt der wissenschaftlichen 
Arbeit des Instituts. Hierbei ging es traditionsgemiiB weniger um Waldschiiden, deren Ursa
che Luftschadstoffen zugeschrieben wird, sondern in erster Linie um biotisch verursachte 
Baumkrankheiten und deren klare Abgrenzung gegeniiber den immissionsbedingten. Da 
sich in der Vergangenheit gezeigt hat, daB bei der Waldschadenskartierung gelegentlich Un
sicherheiten in der Schadansprache vorhanden waren und Pilz- oder Insektenschiiden nicht 
immer richtig erkannt werden konnten, wurde weiter an Kriterien for eine sichere Differen
tialdiagnose gearbeitet. 

Als niichster Schwerpunkt ist die Mitarbeit an der Weiterentwicklung des integrierten Pflan
zenschutzes im Forst zu nennen. Die am Institut durchgefiihrte Erhebung zum Pflanzen
schutzmitteleinsatz im Wald geben nicht nur gemiiB ihrer Zielsetzungen Informationen zur 
Bodenbelastung, sondern ebenso hartes Datenmaterial zu Anwendungsschwerpunkten von 
Pflanzenschutzmitteln und bieten damit eine Grundlage fur weitere Uberlegungen zum 
Ausbau des integrierten Forstschutzes. 

Das erste Treffen des neugegriindeten Arbeitskreises ,,Parasitiire und nichtparasitiire Schii
den an Geholzen" der Deutschen Phytomedizinischen Gesellschaft wurde in Form eines 
Diagnostikkurses ausgerichtet. Wie in jedem Jahr wurden einige Gutachten gefertigt und ei
ne Vielzahl von Einsendungen zur Forstpathologie bearbeitet. 

1. Untersuchungen iiber die Pilztlora immissionsbelasteter Waldbestande - Studies on the 
fungal flora of stressed forest stands (Butin, H., Speer, E. 0.)

Das vom BMFT geforderte Forschungsvorhaben iiber die Bedeutung von Pilzen im Rahmen 
der ,,neuartigen" Waldschaden konnte im Berichtsjahr abgeschlossen werden. Die an den 
wichtigsten Wandbaumarten vorgenommenen Untersuchungen iiber die Haufigkeit und 
Verbreitung von Pitzen an den Assimilationsorganen sowie an den Wurzeln !assen den 
SchluB zu, daB Pilze nicht als Ausloser der aktuellen Waldschaden angesehen werden kon
nen. Einige Nadelpilze bei Kiefer und Fichte scheinen allerdings in der Lage zu sein, den 
Krankheitsverlauf an abiotisch vorgeschiidigten Nadeln zu beschleunigen. Bei den Wurzel-
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pilzen konnte bisher keine Beziehung zu den aktuellen Schadsymptomen nachgewiesen wer
den. (HF 017) 

2. Farbatlas Waldschaden - Color Atlas Forest Diseases (Butin, H., in Zusammenarbeit
mit Hartmann, G., Nieders. Forstl. Versuchsanst. Gottingen und Nienhaus, F., Univer
sitat Bonn)

Im Auftrag des Forschungsbeirates der Bundesrepublik Deutschland wurde Bildmaterial 
aus dem forstpathologischen Bereich mit entsprechendem Text von 16 verschiedenen Na
del- und Laubbaumarten zusammengestellt. Die aus 400 Farbbildern bestehende Darstel
lung verschiedenartiger Symptome soll dazu beitragen, die ,,neuartig" aufgetretenen Wald
schaden an Hand makroskopischer Merkmale von den klassischen Waldkrankheiten tren
nen zu konnen. Die Zusammenstellung soil in Kurze in Buchform erscheinen. 

3. Untersuchungen iiber die Pathogenese des Roteicheukrebses - Studies on the pathoge-
nesis of the red oak bark disease (Butin, H., Kehr, R.) Im Rahmen eines DFG-For-

schungsvorhabens wurden die Arbeiten iiber den an Roteichen auftretenden, <lurch den As
comyceten Pezicula cinnamomea verursachten Rindenkrebs fortgesetzt. Schwerpunkte wa
ren 1987 die Erforschung der pradisponierenden Faktoren der Umwelt auf die Krankheits
anfalligkeit des Wirtes sowie Untersuchungen iiber die Zusammensetzung und Bedeutung 
der natiirlichen Rindenflora der Roteiche (HF 015) 

4. Untersuchungen zum Auftreten von Blattbraune Erkrankungen an Laubbaumen -
Research on anthracnose leaf dieseases on deciduous trees (Wulf, A.)

Das witterungsbedingt starke Auftreten von pilzlichen Blatterkrankungen im Berichtsjahr 
bot gute Moglichkeiterr fur Untersuchungen, und viele Anfragen zu diesem Komplex stell
ten deren Notwendigkeit heraus. So sind insbesondere die Blattbraune an Platane (Apiog
nomonia veneta) und an Bergahorn (Pleuroceras pseudoplatani) hinsichtlich Symptomatik, 
Pathogenese und Epidemiologie naher untersucht worden. 

Mit der Neuentdeckung und Beschreibung von Asteroma pseudoplatani als Anamorph zu 
Pleuroceras pseudoplatani ist jetzt eine sichere Ansprache derBlattbraune an Ahorn schon 
wahrend der parasitaren Phase in der Vegetationszeit moglich und somit auch ein Beitrag fiir 
die Differentialdiagnose bei Waldschadenserhebungen geleistet worden. 

5. Untersuchungen iiber das Vorkommen von Hallimascharten in Fichtenwurzeln - Occu-
rence of Armillaria-species in roots of Norway spruce (Siepmann, R.)

Aus den Wurzeln 60jahriger Fichten wurden Hallimaschkulturen isoliert, deren Artzugeho
rigkeit durch Paarungen mit Testerstammen festgestellt werden soll (vgl. Jahresbei;icht 
1986, H. 42). Die Arbeiten werden fortgesetzt. (HF 014) 

6. Bestimmung von Heterobasidion annosum- Intersterilitatsgruppen durch Paarungen -
Identification of Heterobasidion annosum isolates by matings (Siepmann, R.)

Die Intersterilitatsgruppen von H. annosum Isola ten aus den Wurzeln 30j ahriger ( dicht 
beieinander stehender) Fichten sollen durch Paaren mit Testerstammen bestimmt werden 
(vgl. Jahresbericht 1986, H 42). Durch die Klonenbestimmung soll ermittelt werden, ob die 
lnfektion der Wurzeln iiberwiegend iiber Kontaktstellen zwischen Wurzeln mit 
H. annosum Befall und gesunden Wurzeln stattfindet. (HF 0008)
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7. Untersuchungen iiber mogliche Nebenwirkungen von Forstscbutzmitteln aufBodenpilze
- Research of possible side effects on soil fungi from pesticides used in forests (Wulf, A. ,
z. T. in Zusammenarbeit mit Lundehn, J.-R. und Siebers, J. Fachgruppe for chemische
Mittelpriifung der BBA, Braunschweig)

Die Untersuchungen des Vorjahres wurden weitergefohrt. Dabei hat sich gezeigt, daB der 
Champignon unter Kulturbedingungen offensichtlich nur geringe Akkumulationsfahigkeit 
besitzt, so daB auch weitere Pilzarten in die Uberlegungen zur Entwicklung eines Priifmo
dells miteinbezogen werden muBten. Diesbeziiglich sind erste Kulturversuche mit dem Rot
braunen Riesentrauschling (Stropharia rugosoannulata) und dem Austernseitling (Pleurotus 
ostreatus) an Strohballen durchgefohrt worden. 

Fur die Untersuchungen zur Auswirkung von Forstschutzmitteln auf Mykorrhiza-Pilze wur
den je drei Stamme des Kartoffelbovists (Scleroderma aurantium) und des Kahlen Kramp
lings (Paxillus involutus) in Kultur genornrnen. Hieran sollen zunachst in vitro und spater 
auch in vivo ( an Fichten- und Buchsarnlingen) Mittelbeeintrachtigungen iiberpriift werden. 

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

Die Datenerhebung dieses vom BMFT geforderten Projekts, das sich auf die Forstwirt
schaftsjahre 1985 und 1986 erstreckt, konnte im Berichtsjahre abgeschlossen werden. Eben
so wurde die Auswertung des J ahrganges 1985 abgeschlossen, so daB ein erster Vergleich mit 
Daten einer 1976 durchgefohrten Erhebung rnoglich ist. 

Von den 7 ,3 Mio. ha Waldflache der Bundesrepublik Deutschland konnten for 1985 86,3% 
erfaBt werden. Davon wurden nur 1, 1 % in irgendeiner Form rnit Pflanzenschutzmitteln be
handelt, was gegeniiber 1976 eine Reduktion auf weniger als die Halfte des damaligen Wer
tes bedeutet. Anders ist die Situation beim Holzeinschlag, der zu 84,0% erfaBt wurde. Hier 
muBten 18,1 % schon im Wald vorwiegend gegen Borkenkafer behandelt werden. Dies be
deutet eine klare Steigerung gegeniiber den 11,3% des Jahres 1976 und das, obwohl heute 
Borkenkafer zusatzlich mit Pheromonen bekampft werden. 

Die Praparate zur Wildschadensverhiitung haben sowohl bei der Ausbringungsmenge als 
auch bei der Ausbringungsflache mit iiber 50% den gr6Bten Anteil. Da diese Mittel aber 
kaum Pflanzenschutzwirkstoffe im iiblichen Sinne enthalten, muBten sie b�i der Auswer
tung nach Wirkstoffen unberiicksichtigt bleiben. Insgesamt standen 1985 von der Menge her 
die Wirkstoffe Dalapon (30,3%), Glyphosat (10,9%) und Lindan (6,9%) an der Spitze, bei 
der behandelten Flache waren es Zinkphosphid (5,1 % ), Chlorphacinon (4,1 % ) und Diflu
benzuron (3,8% ). Im Vergleich zu 1976 ist die Bedeutung der Herbizide - obwohl bei der 
Wirkstoffmenge immer noch vorne - deutlich zuriickgegangen, wahrend die Mausebe
kampfung rnehr in den Vordergrund getreten ist. 

Nach Hochrechnungen anhand der vorhandenen Daten hat sich die im Wald zur Anwen
dung kommende Menge an Pflanzenschutzwirkstoffen bei Ausklammerung der Wildrepel
lents seit 1976 von 210 t auf gut 43 t im Forstwirtschaftsjahr 1985 vermindert. Damit wiirden 
auf den etwa 30% der bundesdeutschen Flache, die mit Wald bestockt ist, nicht viel mehr als 
0,1 % der bei uns jahrlich zur Anwendung gelangenden Pflanzenschutzwirkstoffe entfallen. 
Dies unterstreicht einrnal mehr die Erfolge der Bemiihungen im Forst einen integrierten 
Pflanzenschutz zu praktizieren. 
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9. Untersuchungen zur Mausebekampfung im Forst mittels spezieller Koderstationen -
Research on rodent control in forests with special bait boxes (Wulf, A.)

Die offene Ausbringung von rodentiziden Kbdern im Forst wird wegen moglicher Neben
wirkungen auf freilebende Tiere, die nicht Ziel einer BekiimpfungsmaBnahme sind, auch im 
Rahmen der Mittelzulassung seit liingerer Zeit kritisch gesehen. Eine von der Niedersiichsi
schen Forstlichen Versuchsanstalt entwickelte Koderstation, die nun eine verdeckte Koder
ausbringung ermoglicht, wurde in einem Ringversuch unter Beteiligung des Institutes auf ih
re Tauglichkeit getestet. Dabei hat die neue Bekiimpfungstechnik hinsichtlich ihrer Wirk
samkeit ein vergleichbar gutes Ergebnis gezeigt, obwohl weniger Mittel gezielter zum Ein
satz kamen. In dieser neuen Bekiimpfungsmethode wird ein wertvoller Beitrag zur Fortent
wicklung eines integrierten Forstschutzes gesehen. 

Institut fiir Pflanzenschutz im Gartenbau in Braunschweig 

Im Laufe des Jahres 1987 konnte das Institut die Gewiichshausanlage endgiiltig iiberneh
men. 14 Gewiichshiiuser mit insgesamt 3000 m2, unterteilt in 61 Kabinen werden iiber Unter
stationen von einer zentralen Leittechnik gesteuert. Die Klimadaten konnen an den zentra
len Rechner der BBA weitergeleitet und dort ausgewertet werden. Die Gewiichshiiuser sol
len insbesondere Versuchen zur Erfassung der Wirkung von Klimafaktoren auf das Schador
ganismenauftreten dienen. 

In der Zusammenarbeit mit dem Pflanzenschutzdienst wurden zahlreiche Bestimmungen 
von seltener auftretenden Schadorganismen vorgenommen. Es zeigte sich, daB die vor
nehmlich an Bliiten von Zierpflanzen schiidigende Thripsart Frankliniella occidentalis nun
mehr als ein verbreiteter Schiidling anzusehen ist. Bei Untersuchungen zum Auftreten die
ses Thripses wurde in den Antheren von Usambaraveilchen die Milbe Tyrophagus dimidia
tus (Hermann 1804) gefunden. Zu erheblichem wirtschaftlichen Schaden kam es am Nie
derrhein durch Streptomyces scabies-Befall an Roter Bete. 

Bemerkenswert war auch das Auftreten des gleichen Erregers an Mohren. Besondere Un
terstiitzung wurde dem Pflanzenschutzamt der Landwirtschaftskammer Hannover bei Ar
beiten zur Ermittlung von Bekiimpfungsschwellen gegen beiBende und saugende Insekten 
im Kohlanbau gewiihrt. 

Die Resistenzpriifungen, insbesondere for das Bundessortenamt zu Erbsen, Gurken, Spinat 
und Tomaten, wurden fortgefiihrt. Erstmals konnte eine Kornererbsensorte mit Resistenz 
gegen Echten Mehltau ermittelt werden. 

1. Entwicklung eines integrierten Systems zur Bekampfung saugender und bei8ender In
sekten im Kohlanbau - Development of an integrated system for the control of sucking
and chewing insects in cabbage crops (Hammes, M., in Zusammenarbeit mit Forster,
R. und Hildenhagen, R., Pflanzenschutzamt der Landwirtschaftskammer Hannover)

Im Rahmen eines Forschungs- und Entwicklungsvorhabens wurden in Zusammenarbeit mit 
verschiedenen Dienststellen des PflanzenschutzesBekiimpfungsschwellen erprobt. Ziel des 
Vorhabens ist es, die aus der Forschung vorliegenden Erkenntnisse iiber Bekiimpfungs
schwellen den versc,hiedenen Anbauregionen anzupassen und der Praxis die Moglichkeit ei
nes integrierten Pflanzenschutzes zu demonstrieren .. Hierzu wurde in zehn Praxisbetrieben 
auf einer Fliiche von iiber 11 ha Kopfkohl eine gezielte Bekiimpfung nach dem Schadens-

H 30 



schwellenprinzip vorgenommen sowie die Populationsdynamik von Schadlingen und Anta
gonisten erfaBt. 

Im Vergleiche zu regelmaBigen Spritzungen in vierzehntagigem Abstand konnte durch den 
gezielten Insektizideinsatz nach Schwellenwerten die Zahl der Behandlungen gegen Raupen 
um bis zu zwei Drittel und gegen Blattlause um ein Drittel gesenkt werden, ohne daB Er
tragseinbuBen auftraten. In den unbehandelten Kontrollparzellen wurde eine deutliche 
Verringerung des Kopfgewichtes sowie des Anteils vermarktungsfahiger Ki:ipfe festgestellt. 
Dariiber hinaus wurde 1987 ein ungewi:ihnlich hoher oberirdischer Kohlfliegenbefall in den 
Blattrippen beobachtet. Dieser an bis zu 50% der untersuchten Pflanzen festgestellte Befall 
fiihrte haufig zu Sekundarfaulnis. (HE 015) 

2. Beziehungen iwischen Schiidlings- und Niitzlingsauftre!en in Gemii§e!mltunm und Wir
kungen von Bekiimpfungsverfahren - Relations between pests and beneficial organisms
as well as various control systems (Hommes, M. und Ki:illner, V.)

In zwei Gewachshausern wurden verschiedene Bekampfungsverfahren an Paprika vergli
chen: I. Biologische Schadlingsbekampfung durch den Einsatz von Niitzlingen. II. Integrier
te Bekampfung mit Gelbtafeln und Insektiziden. III. Unbehandelte Kontrolle. 

Bei der biologischen Bekampfung wurden die Niitzlinge dann eingesetzt, wenn 5% der 
Pflanzen deutlich befallen waren, und zwar in folgenden Aufwandmengen: gegen Spinnmil
ben etwa 10 Raubmilben (Phytoseiulus persimilis) auf jede zweite Pflanze; gegen Blattlause 
etwa 10 Eier von Chrysoperla carnea auf jede zweite Pflanze; gegen WeiBe Fliegen etwa 8 
Puparien mit Encarsia formosa pro m2 Gewachsflache. Dariiber hinaus traten als Blattlaus-

feinde rallberische Gallmiicken und Schwebfliegen spontan auf. Die ausgebrachten oder 
spontan aufgetretenen Niitzlinge verhinderten eine Massenvermehrung der oben genannten 
Schadlinge. 

Bei der integrierten Bekampfung konnten Spinnmilben mit einer zweimaligen Anwendung 
von Mevinphos nicht bekampft werden. Nach den Behandlungen wurde sogar eine starke 
Zunahme der Schadlinge beobachtet. Blattlause konnten durch mehrfachen Einsatz von Pi
rimicarb unter Kontrolle gehalten werden. WeiBe Fliegen traten nur in geringem Umfang 
auf, so daB die zu Kulturbeginn aufgehangten gelben Leimtafeln fiir die Bekampfung aus
reichten. (HE 023) 

3. 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 (Hommes, M. und Ki:illner, V.)

Dern Institut ist die Betreuung eines im Aufbau befindlichen privaten Niitzlingszuchtbetrie
bes iibertragen. In diesem Zusammenhang wurden Untersuchungen zur Optimierung des 
Abli:iseverfahrens des fiir den Handel bestimmten Entwicklungsstadiums der Schlupfwespe 
Encarsia formosa unternommen. In Lagerungsversuchen zeigte sich, daB der Schlupf von E. 
formosa neben der Lagerungsdauer entscheidend durch die Hohe der Luftfeuchtigkeit be
grenzt wird. Fiir die Produktion von Raubmilben der Gattung Amblyseius wurden Grundla
gen erarbeitet. Die Milben sollen hauptsiichlich zur Bekampfung von Thripsen eingesetzt 
werden, die in Gewachshiiusern zunehmend an Bedeutung gewinnen. (HE 024) 
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4. Vergleichende Untersuchnngen von Milbenpopulationen in Ackerboden bei unter
schiedlicher Bewirtschaftungsintensitat - Investigations on populations of mites in
agricultural soils with cropping systems of different intensity (Kampmann, T. und
Kemner, V.)

Die Untersuchungen sind Teil eines umfassenden Projektes, in dem der EinfluB von acker
baulichen MaBnahmen auf die Bodenflora und -fauna erforscht wird. Auf der 36 ha groBen 
Versuchsfliiche werden nebeneinander - und als Fruchtfolge auch nacheinander - Zucker
riiben, Winterweizen und Wintergerste angebaut. J ede Anbaufliiche dieser drei Kulturen ist 
in vier Parzellen aufgeteilt, die unterschiedlich stark gedtingt und mit Pflanzenschutzmitteln 
behandelt werden. In jedem Monat werden pro Intensitiitsstufe 14 Bodenproben entnom
men und die Milben nach der high-gradient-extraction-Methode ausgelesen. 

Die Auswertungen der Monate Marz und April des Jahres 1987 ergaben insgesamt 5041 In
dividuen, die 40 verschiedenen Taxa (Familien bis Arten) angehorten. Die Gamasida waren 
mit 18 Taxa, die Actinedida und Oribatida mit je neun und die Acaridida mit vier Taxa ver
treten. Bei der Zuckerrtiben- und Gerstenkultur war die Zahl der Milbentaxa mit 28 bzw. 32 
Taxa etwa gleich hoch, bei der Weizenkultur mit 20 Taxa dagegen deutlich niedriger. Die 
Verteilung der Individuenzahlen sah iihnlich aus: 2140 im Zuckerrtiben- und 1840 im Ger
stenfeld im Gegensatz zu 690 Individuen im Weizenschlag. (HE 022) 

5. 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.)

Bodeninokulation mit dem Antagonisten Trichoderma brachte nur eine geringfligige Verzo
gerung des Befalls von Radies <lurch Rhizoctonia solani. 

In vitro-Versuche mit den Pilzen Trichoderma hamatum, T. harzianum, Gliocladium 
roseum und Verticillium psalliotae zeigten, daB diese Antagonisten stets geringere oder al
lenfalls gleiche Fungi zidempfindlichkeit batten wie die phytopathogenen Pilze (Sclerotinia 
sclerotiorum, Pythium ultimum, Phytophthora infestans, Thielaviopsis basicola), zu deren 
Bekiimpfung sie eingesetzt werden. 

Beim Einsatz apathogener Isolate von Fusarium oxysporum gegen F. oxysporum f. sp. cycla
minis bei Cyclamen und F. oxysporum f. sp. lycopersici bei Tomaten ergab sich lediglich eine 
Verzogerung des Krankheitsverlaufs. (HE 021) 

6. Sporulationsinduktion bei Sderotina sclerotiorum outer dem Einflu8 unterschiedlichen
Lichtes - Induction of sporulation of Sclerotinia sclerotiorum under the influence of dif
ferent light (Mattusch, P., in Zusammenarbeit mit Idczak, Elke und Lieberei, R., Bota
nisches Institut, TU Braunschweig)

Sklerotien von Sclerotinia sclerotiorum wurden zur Stimulierung carpogener Keimung ei
ner Kaltebehandlung unterzogen und anschlieBend Licht unterschiedlicher Wellenliinge
ausgesetzt. Fur die Induktion der Keimstieldifferenzierung zeigte sich der Wellenlangen
bereich um 320 nm verantwortlich. Unter UV-undurchliissigen Gewiichshausbedek
kungsmaterialien kam es zu keiner Apothecienbildung. (HE 020)
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7. EinfluU der Kulturbedingungen auf den Cylindrocladium- Befall an Azaleen - Influence
of growing conditions on the attack of azaleas by Cylindrocladium (Brielmaier-Liebe
tanz, Ulrike)

Zur Klarung der Frage, ob ein Zusammenhang zwischen dem Gehalt an Gesamt-N in den 
Bliittern und der Anfalligkeit von Azaleen gegen Cylindrocladium scoparium besteht, wur
den Azaleen 'Rosali' im letzten Kulturjahr in fiinf Abstufungen mit 30 mg N/1 bis 180 mg Nil 
gediingt und sechs Wochen spiiter mit C. scoparium inokuliert. Vier Monate nach Inokulati
on war in der niedrigsten Diingungsstufe keine einzige Pflanze welk. Die hochste Diingungs
stufe (180 mg N/1) wies 60% welkekranke Pflanzen auf, die Ausfalle in der zweithochsten 
Diingungsstufe (145 mg N/1) lagen mit 16% deutlich darunter. Der Gesamt-N-Gehalt war 
zum Zeitpunkt der Inokulation allerdings bei den beiden hohen Diingevarianten gleich. Ein 
direkter Zusammenhang zwischen dem N-Gehalt und der Anfalligkeit gegen C. scoparium 
ist somit unwahrscheinlich. (HE 025) 

8. Untersuchungen zur Epidemiologie von Phytophthora citricola an Zierpflanzen -
Investigations on the epidemiology of Phytophthora citricola in ornamentals (Briel
maier-Liebetanz, Ulrike)

Wie bereits 1986 gab es auch im Kulturjahr 1987 insbesondere bei Azaleen starke Ausfalle 
<lurch Phytophthora citricola. Der Pilz wurde auch mehrfach aus Calluna vulgaris, 
Erica steil hybrida sowie aus Erica gracilis isoliert. Pathogenitiitstests verliefen an Rhodo
dendron simsii, C. vulgaris und Erica steil hybrida positiv, allerdings nur bei Verletzung der 
Pflanzen durch Stutzen. 12 giingige Azaleensorten wurden auf ihre Anfalligkeit getestet, da
bei erwiesen sich zwei Sorten ('Glorie' und 'Stella Maris') als wenig anfallig und fiinf als 
hochanfallig. P. citricola-Isolate aus Callunen und Eriken waren an Azaleen deutlich weni
ger virulent als Isolate aus Azaleen. Zwei P. citricola-Stiimme aus Hopfen vermochten an 
Azaleen keine Krankheitssymptome hervorzurufen. (HE 026) 

9. Untersuchungen zur Anfiilligkeit von Cyclamensorten gegen Cryptocline cyclaminis so
wie zur Wirtsspezifitiit dieses Pilzes - Investigations on the susceptibility of varieties of
cyclamen against Cryptocline cyclaminis and on the host specifity of this fungus (Brie1-
maier-Liebetanz, Ulrike)

Im Jahre 1986 hat Cryptocline cyclaminis erhebliche Schiiden in der Cydamenkultur verur
sacht, insbesondere an der Fi-Hybride 'Rosamunde'. Um zu iiberpriifen, ob es Sor
tenunterschiede in der Anfalligkeit der Cyclamen gibt, wurden im Gewachshausversuch 15 
verschiedene Sorten kiinstlich mit C. cyclaminis inokuliert. F1Hybriden wie 'Virgo', 'Pavo' 
und 'Rosamunde' erwiesen sich mit 63-75% befallenen Trieben als hochanfallig, 'Leuchtfeu
er', 'Pac Tina' oder 'Adagio' scheinen mit 33-42% befallenen Trieben weniger anfallig zu 
sein. Keine Sorte blieb befallsfrei. 
Pathogenitiitstests an anderen Pflanzenarten ergaben, daB auch Erica gracilis und Lathyrus 
odoratus bei hoher Luftfeuchte hochanfallig gegen C. cyclaminis sind. (HE 026) 

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

Im Rahmen der zulassungsbegleitenden Forschung wurden Desinfektionsmittel unter
schiedlicher Wirkstoffgruppen auf ihre Wirksamkeit gegen Xanthomonas campestris 
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pv. pelargonii getestet. Kontaminierte Stecklingsmesser wurden zwei Minuten in Desinfek
tionslosung getaucht, anschlie8end wurde der Stecklingsschnitt ausgefiihrt. N ach den bishe
rigen Ergebnissen kann man davon ausgehen, da8 bei exaktem Arbeiten 
Desinfektionsmittel auf der Basis von quarterniiren Ammoniumverbindungen, Aldehyden, 
Phenolen sowie Natriumhypochlorit eine Xanthomonas-Vbertragung mit dem Stecklings
messer verhindern konnen. (HE 027) 

11. Histologische Untersuchungen iiber den Echten Mehltau (Sphaerotheca pannosa) an
Rosen - Histological studies on Powdery Mildew (Sphaerotheca pannosa) on roses (mit
Schlecht, Sabine und Brielmaier- Liebetanz, Ulrike, in Zusammenarbeit Aust, H.-J.,
lnstitut fiir Mikrobiologie der TU Braunschweig)

In der Liieratur gibt es Hinweise auf einen direkten Zusammenhang zwischen der Anfiillig
keit von Rosen gegen Sphaerotheca pannosa und dem Vakuolisierungsgrad ihrer Epidermis
zellen. Es sollte untersucht werden, ob diese Beobachtung allgemeine Giiltigkeit besitzt. Es 
wurden insgesamt 16 Rosensorten - davon sieben als hoch, zwei als mittel und sieben als we
nig anfallig geltend - anhand von Gefrierschnitten auf ihren Anteil an nicht vakuolisierten 
Epidermiszellen untersucht. Dabei ergab sich keine Korrelation zwischen der Anfalligkeit 
verschiedener Rosensorten gegen Echten Mehltau und der Anzahl nicht vakuolisierter 
Epidermiszellen. (HE 026) 

12. Untersuchungen zur Epidemiologie der Ringfleckenkrankheit an Kohl, verursacht
durch Mycosphaerella brassicicola- Studies on the epidemiology of the ring spot
disease of cabbage caused by Mycosphaerella brassicicola (Zornbach, W.)

Mycosphaerella brassicicola war nach den beiden Vorjahren auch 1987 Ursache fiir starke 
Ausfalle in den Kohlanbaugebieten der Kiistenregionen Schleswig-Holsteins. Es wurde ge
priift, ob in der Niihe von Kohlbestiinden angebauter Winterraps ebenfalls durch M. brassi
cicola infiziert wird. Man konnte nachweisen, daB der Pilz von Kohl auf Raps i.ibertragbar ist 
und hier iihnliche Symptome hervorruft. In Sporenfangversuchen wurde gezeigt, daB sich 
die Ascosporen iiber den Wind verbreiten. Sporulation fand immer nach mehrtiigigen Perio
den mit 80-100% rel. Luftfeuchtigkeit und Temperaturen unter 15°C statt. (HE 029) 

13. Bedeutung voil phytopathogenen und epiphytischen Mikroorganismen fiir das Auftre
ten von Bl&tt- amd Stengelkrankheiten an Gemiise und ihre Beeinflussung durch Fungi
zide - Importance of phytopathogenic and epiphytic microorganisms for the develop
ment of leaf and stem-diseases of vegetables and their sensitivity to fungicides (Smolka,
Silvia, in Zusammenarbeit mit Rubach, W., Institut fiir Pflanzenpathologie der Univer
sitiit Gottingen) Epiphytische Hefen sind in der Lage aufgrund von Niihrstoffkonkur-

renz die Entwicklung pilzlicher Pathogene zu hemmen, wenn sie Dichten von mindestens 1Q3 
Zellen /cmz Blattfliiche erreichen. Untersuchungen hierzu zeigten, daB Hefen auf Bliittem 
unbehandelter Gewiichshaustomaten unter Praxisbedingungen in den Sommermonaten in 
Abhiingigkeit von der Temperatur unj Luftfeuchte in Dichten vorkommen, die z. T. weit 
iiber der Mindestdichte liegen, ab der sie als Antagonisten wirksam werden konnen. 

Da nach Euparen-und Ronilanbehandlung nur noch sehr wenig Hefen isoliert werden konn
ten, wurden gezielte in vitro- und in vivo-Untersuchungen zur Wirkung verschiedener im 
Tomatenanbau eingesetzter Fungizide auf die epiphytischen Hefen durchgefiihrt. 
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Fiir die Laboruntersuchung wurde ein Verfahren ausgearbeitet, mit dem der EinfluB der 
Pflanzenschutzmittel auf das Wachstum der Hefen anhand der optischen Dichte in Mikroti
terplatten bestimmt werden kann. 

In ersten Gewaschshausversuchen zeigte sich, daB eine auf die Pflanzen aufgebrachte Hefe
population durch eine Dichlofluanidbehandlung stark reduziert wurde und eine kiinstliche 
Wiederansiedlung der Hefen noch nach 10 Tagen nicht m6glich war. 
(HE 028) 

Institut fiir Pflanzenschutz im Obstbau in Dossenheim 

Wissenschaftsjournalisten deutschsprachiger Tages- und Fachzeitungen informierten sich 
im Rahmen eines Presseseminars ,,Integrierter Pflanzenschutz, Beispiel Apfelanbau", das 
am 14./15. Mai 1987 am Institut in Dossenheim veranstaltet wurde, iiber den neuesten Stand 
der Forschung und Anwendung auf diesem Gebiet. Zwei Tage lang stellten sich Wissen
schaftler der BBA Dossenheim, der BBA-Fachgruppe fiir zoologische Mittelpriifung, des 
Referats fur Presse- und Information der BBA, des Landespflanzenschutzamtes Mainz so
wie zwei Erwerbsobstanbauern aus dem Raum Heidelberg den Fragen der Journalisten. Am 
22. und 23. 1. 1987 fand die 8. Sitzung der Arbeitsgemeinschaft ,,Muttergarten und Obstvi
rus-VO" statt. AuBerdem wurden gemeinsam mit Vertretern des Pflanzenschutzdienstes
der Lander spezielle Fragen bei der Durchfiihrung der ,,VO zur Bekampfung der Virus
krankheiten im Obstbau" (Obstvirus-VO) mit der Fachgruppe Obstbau im BundesausschuB
Obst und Gemiise und dem FachausschuB Veredlungsunterlagen des Bundes deutscher
Baumschulen am 1. 6. bzw. 4. 6. 1987 besprochen. Das vom BML geforderte und vom Pflan
zenschutzdienst der Lander Hessen und Rheinland-Pfalz durchgefiihrte ,,Modellvorhaben
integrierter Pflanzenschutz im Obstbau" wurde weiterhin vom Institut koordiniert. Das Pro
jekt lauft 1988 aus, die Ergebnisse werden in den Mitteilungen der BBA ver6ffentlicht. Wie
in den vorausgehenden Jahren gab das Institut fur Arbeitsgruppen der EG und der EPPO
Stellungnahmen zu Quarantiinemaffaahmen ab, auBerdem nahmen Mitarbeiter des Instituts
an Sitzungen von Arbeitsgruppen der EG teil. Das Institut war auch an der Erstellung von
Merkbliittern iiber Entwicklungsstadien von Obstgeh6lzen durch die Abteilung fiir Pflan
zenschutzmittel und Anwendungstechnik beteiligt.

1. Neue oder wenig bekannte Kirschenviren - New or less known cherry viruses (Kunze, L.
und Krischke, G., in Zusammenarbeit mit Krause, Ch., Arnt fiir Landwirtschaft und Bo
denkultur, Bayreuth, und Zinkernagel, V., Lehrstuhl fiir Phytopathologie TU Miinchen)

1985/86 war in Oberfranken in einer jungen SiiBkirschenanlage die Vir6se Zweignekrose, 
die durch das Petunia asteroid mosaic virus (P AMV) hervorgerufen wird, in erheblichem 
Umfang aufgetreten (vgl. Jahresbericht 1986, H 31). Um zu klaren, ob ein serologischer Test 
auf latenten Befall mit dieser Virose m6glich ist, wurde 1987 die Verteilung des P AMV in 
den erkrankten Baumen mit dem ELISA untersucht. Dabei wurde festgestellt, daB das 
PAMV in SiiBkirschen sehr ungleichmaBig verteilt ist. Ein sicherer Nachweis des Virus ge
lang nur in Blattern und Friichten mit Symptomen. Symptomfreie Blatter oder Friichte in 
der Nahe der erkrankten, Bliiten, Rinde und vorgetriebene Knospen eigneten sich nicht als 
Probenmaterial. In Wurzeln lieB sich das Virus einigermaBen regelmaBig nur nachweisen, 
wenn bereits die gesamte Baumkrone erkrankt war. Teilbefa\l wurde mit den Wurzelproben 
bisher our gelegentlich erfaBt. 
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Die Virose Zweignekrose verursacht eine deutlich ausgepragte riebhemmung und starke 
Ertragsverluste. In der befallenen Junganlage zeigen inzwischen mehr als 15% der Baume 
Symptome. Da die Virose jetzt auch in zwei weiteren jiingeren Anlagen festgestellt wurde, 
ist sie fur den frankischen SiiBkirschenanbau zu einem ernsten Problem geworden. (HT035) 

2. Bekiimpfung der Viruskrankheiten der Himbeere durch Verwendung von Sorten, die ge
gen Blattlaus- oder Virusbefall resistent sind - Experiments to control raspberry virus
diseases by use of aphid or virus resistant cultivars. (Krczal, H. und Ferber, K.-P.)

Viren zahlen zu den gefahrlichsten Krankheitserregern der Himbeere. Sie werden durch 
Blattlause von wildwachsenden Pflanzen in die Anlagen eingeschleppt, verbreiten sich dort 
rasch und verursachen dann empfindliche Ertragsverluste. Da die Bekampfung der Obertra
ger mit Insektiziden for das Okosystem der Himbeere sehr belastend ist, wird untersucht, ob 
mit Hilfe resistenter Sorten eine rasche Virusverseuchung der Bestande verhindert werden 
kann. Fiir die Versuche standen zwei Anlagen zur Verfiigung, die beide mit anfalligen und 
resistenten Sorten bepflanzt waren. Ab 1981 wurden in einer Anlage Pflanzenschutzmittel in 
praxisiiblicher Weise eingesetzt, die andere Anlage blieb unbehandelt. Die Oberpriifung 
auf Virusbefall ergab, daB im Gegensatz zu den anfalligen Sorten die resistenten Sorten bis 
auf 'Malling Delight' gesund geblieben waren. Bei 'Malling Delight' handelte es sich aller
dings nicht um einen Befall mit einem insekten-, sondern einem nematodeniibertragbaren 
Virus. Bei den anfalligen Sorten wurden zwei Viren aus dem Himbeermosaikkomplex nach
gewiesen, das raspberry leaf spot und das raspberry leaf mottle virus. Beide Krankheitserre
ger werden von der groBen Himbeerblattlaus, Amphorophora idaei, die auch im Berichts
jahr in den Versuchsbestanden auftrat, iibertragen. Obertragungsversuche mit anfalligen 
Himbeersorten ergaben, daB sowohl die Larven als auch die Imagines der Laus aktive Ober
trii.ger der beiden genannten Viren sind. 80 bis 90% der Versuchspflanzen wurden infiziert. 
Dieses Ergebnis zeigt deutlich, welch groBe Bedeutung die resistenten Sorten fur die Be
kampfung der Viruskrankheiten der Hirr1beere besitzen (HT 026). 

3. Untersuchungen zur Epidemiologie von mycoplasmaiihnlichen Organismen (MLO) im
Okosystem Geholz-Krautschicht - Investigations on the epidemiology of mycoplasma
like organisms (MLO) in the ecological system woody plant - herbacious zone (Heintz,
W. und Kunze, L.)

Viele MLO besitzen einen groBen Wirtspflanzenkreis. Deshalb wird in Verbindung mit der 
natiirlichen Ausbreitung der Triebsucht des Apfels untersucht, welche. MLO in der Kraut
schicht von Apfelanlagen auftreten. Eine· auf dem Dossenheimer Versuchsfeld vereinzelt 
auftretende Mycoplasmose an Plantago major, die starke Blattdeformationen und Vergil
bungen verursacht, wurde zur Charakterisierung mit Cuscuta odorata auf verschiedene 
Testpflanzen iibertragen. Zurn einen konnte Catharanthus roseus mit dieser Krankheit infi
ziert werden, die dart ahnliche Symptome verursacht wie die Europaische Asternvergil
bung. Des weiteren gelangen Obertragungen.auf Apium graveolens sowie Riickiibertragun
gen auf P. major, die dann die gleichen Symptome zeigten wie spontan infizierte Plantago
Pflanzen im Freiland. Versuche, das Pathogen auf Callistephus chinensis zu iibertragen, wa
ren erfolglos. Die Plantago- Vergilbung ruft bei C. odorata, C. campestris und C. subinclusa 
deutliche Hexenbesen hervor. In den drei Cuscuta-Arten, den Infektionsquellen, sowie in 
erkrankten Testpflanzen konnten MLO mikroskopisch nachgewiesen werden. 

Mit Zikaden (Auchenorrhyncha), die innerhalb des Dossenheimer Versuchsfeldes geke
schert wurden, konnten zwei weitere Mycoplasmosen (Typ 1 und Typ 2) aus der Kraut-
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schicht auf C. roseus iibertragen werden. Die Erreger verursachten an C. roseus Triebstau
chungen, Blattsymptome und Bliitenverlaubungen. Beide Mycoplasmosen waren durch C. 
odorata und C. subinclusa iibertragbar, C. campestris iibertrug jedoch nur Typ 1. Die Patho
gene Waren in den Infektionsquellen, den erkrankten Testpflanzen und in c. odorata mi
kroskopisch nachweisbar, nicht aber in C. subinclusa und C. campestris. Beide Mycoplasmo
sen riefen im Gegensatz zur Plantago-Vergilbung keine Symptome bei den Cuscuta-Arten 
hervor. Mit dem Erreger vom Typ 1 gelangen Ubertragungen auf C. roseus, A. graveolens 
und C. chinensis. In Versuchen, die Krankheit mit in Zucht gehaltenen Zikaden der Art 
Euscelis lineolatus zu iibertragen, wurden zusatzlich Bellis perennis und Vicia faba infiziert. 
MLO vom Typ 2 konnten mit Cuscuta auf C. roseus und A. graveolens iibertragen werden. 
(Neues Projekt) 

4. Isolierung der DNA des Erregers der Apfeltriebsucht ans befallenen Pflanzen -
Isolation of DNA of the apple proliferation agent from infected plants (Kollar, A. und
Semiiller, E., in Zusammenarbeit mit Saillard, Colette und Bonnet, Frans:oise, INRA
Bordeaux)

Die Apfeltriebsucht wird durch mycoplasmaahnliche Organismen (MLOs) hervorgerufen. 
Da die Erreger aus dieser Gruppe nicht kultivierbar sind, lassen sie sich nur unzureichend 
charakterisieren und die durch sie hervorgerufenen Krankheiten auch nicht befriedigend 
differenzieren. Es ist daher nicht bekannt, welcher Erreger eine bestimmte Krankheit her
vorruft. Ein wesentlicher Fortschritt wurde jetzt dadurch erzielt, daB es erstmals gelungen 
ist, die DNA der Erreger der Apfeltriebsucht aus befallenen Pflanzen zu gewinnen. Die Iso
lierung ist vor allem durch die Komplexierung der Gesamt-DNA mit dem Fluorochrom 
Hoechst 33258 moglich geworden, die es erlaubt, die MLO-DNA aufgrund ihres hbheren 
A+T- Gehaltes von der Pflanzen-DNA abzutrennen. Die gewonnene MLO-DNA wurde in 
dem Plasmid pBR 322 kloniert. In Hybridisierungsversuchen zeigten die aus den Klonen 
hergestellten Sonden eine hohe Spezifitat und reagierten nur mit DNA aus triebsuchtkran
ken Pflanzen (Catharanthus und Apfel). Da die Methode bei allen MLO-Krankheiten an
wendbar ist, !assen sich Diagnose und die Differenzierung der MLO-Krankheiten entschei
dend verbessern. (HT 034) 

5. Beeintrachtigung des Verschlu6mechanismus der Siebrohren bei MLO-kranken Bau
men - Impairment of the sieve tube sealing mechanism of MLO-infected trees (Kollar,
A. und Seemiiller, E.)

Baume reagieren sehr unterschiedlich auf das Anschneiden des Phloems. Apfel, Erle und 
Zitterpappel gehbren zu den Arten, bei denen normalerweise kein Siebrbhrensaft austritt. 
Bei Baumen dieser Arten, die durch mycoplasmaahnliche Organismen (MLOs) infiziert 
sind, konnte jedoch nachgewiesen werden, daB der VerschluBmechanismus gestbrt ist und 
daB gr6Bere Mengen Siebrbhrensaft gewonnen werden konnen. Der Saftaustritt ist eng mit 
dem Vorhandensein einer MLO-Besiedlung an der Anschnittstelle korreliert. Die Verfiig
barkeit von Siebrohrensaft bietet groBe Vorteile, vor allem fiir Untersuchungen iiber die 
Kultur der noch nicht kultivierbaren Organismen, da er das natiirliche Milieu der MLOs dar
stellt und gleichzeitig zahlreiche Erreger enthalt, die als Inokulum dienen konnen. (HT036) 
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6. Erforschung der Feuerbrandkrankheit unter besonderer Beriicksichtigung ihrer
Bekiimpfung - Studies on the fireblight disease with special regard to its control
(Zeller, W.)

Bei der Testung des Bakterizids Firestop, einem Chinolinderivat, das bereits in einigen EG
Landern gegen den Feuerbrand eingesetzt wird, konnte in protektiv durchgefuhrten Bliite
spritzungen an kiinstlich infizierten Cotoneaster-Pflanzen der Art C. salicif olius floccosus ein 
Bekampfungserfolg von ea. 60% Wirkungsgrad nachgewiesen werden. Das zum Vergleich 
eingesetzte Antibiotikum Streptomycinsulfat zeigte einen etwas giinstigeren Effekt von na
hezu 77%, wahrend das in niedriger Kupferkonzentration jetzt fur den Ziergeholzbereich 
gegen E. amylovora zugelassene Copac E einen mit Firestop vergleichbaren Wirkungsgrad 
aufwies. Weitere Bekampfungsversuche, besonders an Kernobst, werden zeigen miissen, ob 
Firestop gegen den Feuerbrand eine ausreichende Wirkung besitzt. (HB 031) 

7. Untersuchungen iiber den Feuerbrand mater Beriicksichtigung der Physiologie - Studies
of fireblight with special regard to physiology. (Zeller, W. und Schultz, Irina)

Physiologische Untersuchungen zum Wirkungsmechanismus des extrazellularen Polysac
charids (EPS) von Erwinia amylovora wurden aufgenommen, um nachzuweisen, ob das EPS 
den in der Literatur postulierten Effekt eines Toxins oder Virulenzfaktors besitzt. Da der 
Phenolstoffwechsel fur die Resistenzreaktion bei vielen Wirt-Parasit-Beziehungen eine 
wichtige Rolle spielt, wurde in vergleichchenden Untersuchungen an EPS- und bakterienin
fizierten Quittenblattern 0-72 Std. p. i. der Gesamtphenolgehalt, die qualitative Verande
rung einzelner Phenole sowie die Aktivitat der am Phenolstoffwechsel beteiligter Enzyme 
Polyphenoloxidase (PPO), Peroxidase (PO) und 13-Glucosidase bestimmt. Aus den Ergeb
nissen wurde deutlich, daB vom EPS kein entscheidender EinfluJ3auf den Phenolstoffwech
sel ausgeht, d. h. eine Veranderung des Gesamtphenolgehalts war im Vergleich einzelner 
phenolischer Verbindungen und dem enzymatischen Stoffwechsel zur Wasserkontrolle 
nicht vorhanden. Dagegen konnte nach Bakterieninfektion ein drastischer Effekt in Hin
sicht auf eine deutliche Reduktion des gesamten Phenolstoffwechsels festgestellt werden. 
Eine toxische Funktion bzw. die eines Virulenzfaktors kommt dem EPS von E. amylovora 
demnach nicht zu. (HT 044) 

8. Untersuchungen zum Einflufl von Kultur- und Pflanzenschutzmaflnahmen auf den Erre
ger der Kragenfiiule beim Apfel, Phytophthora cactorum, und seine Antagonisten - Stu
dies on the influence of cultural and plant protection measures on Phytophthora

cactorum and its antagonists (Zeller, W. und Sauer, Heike)

Bei der Kragenfaule des Apfels, verursacht <lurch den Pilz Phytophthora cactorum, ist bisher 
nur wenig iiber die natiirlichen Gegenspieler sowie deren Interaktion mit dem Pathogen be
kannt. Es wurden daher zunachst aus dem Boden der Apfelrhizosphare, aus Apfelrinde, aus 
Apfelschale und aus Erdbeerwurzeln Pilze und Bakterien isoliert und diese auf ihre antago
nistischen Eigenschaften (Wachstumshemmung, Lyse der Hyphen) gegeniiber Phytophtho
ra cactorum in vitro gepriift. Die isolierten Organismen - 60 Pilzisolate von Gliocladium
und Trichoderma-Arten sowie ea. 200 fluoreszierende Pseudomaden - wurden auf ihre 
Hemmwirkung gegen P. cactorum an Apfelfriichten und Zweigstiicken von 'Cox Orange' 
getestet. Die aus dieser Priifung hervorgegangenen Antagonisten sollen an Containerbau
men der Sorte 'Cox Orange' auf ihren hemmenden Effekt hin untersucht werden. Da Anta
gonisten und Schaderreger sowie deren Interaktionen stark dem EinfluB von Kultur- und 
PflanzenschutzmaBnahmen unterliegen, sollen auJ3erdem Untersuchungen zum Einflu8 be-
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stimmter Diingungs- (Rindenkompost, Rizinusschrot, mineralische N- Diingung) und 
PflanzenschutzmaBnahmen (Schwerpunkt Herbizide) auf den Erreger und seine Antagoni
sten zunachst in vitro und in Gewachshausversuchen mit Apfelsamlingen durchgefuhrt wer
den. (HT 014) 

9. Einflu6 des Entwicklungsstadiums von Erdbeerpflanzen auf ihre Anfiilligkeit fiir
Phytophthora cactorum - Influence of growth stage of strawberry plants on their
susceptibility to Phytophthora cactorum (Lederer, W. und Seemiiller, E.)

Phytophthora cactorum ist die Ursache der Rhizomfaule der Erdbeere. Uber einen langeren 
Zeitraum durchgefuhrte Versuche haben gezeigt, daB die Pflanzen nur wahrend ihrer 
Wachstumsphase fur die Krankheit anfallig sind. Im Spatherbst und Winter sind sie dagegen 
weitgehend resist�nt, so daB selbst bei Infektionsversuchen unter fur den Erreger optimalen 
Bedingungen (Temperatur, Verletzung der Pflanzen) entweder iiberhaupt kein Befall oder 
nur unbedeutende Nekrosen auftreten. Im Friihjahr steigt dann die Anfalligkeit wieder 
langsam an. DaB die Pflanzen wiihrend ihrer Ruhepause sich in einem resistenten Stadium 
befinden, zeigte sich auch in Gewachshausversuchen mit Frigopflanzen. Unabhangig von 
der J ahreszeit wurden diese in den ersten Tagen nach der Auslagerung iiberhaupt nicht oder 
nur schwach befallen. Die Anfalligkeit nahm dann rasch zu und erreichte am 12 . Tag ihren 
Hohepunkt, der erhalten blieb, solange sich die Pflanzen in der Wachstumsphase befanden. 
(HT027) 

10. Entwicklung von Verfahren zur Priifung der Nebenwirkungen von Pflanzenschutzmit
teln im Okosystem Obstanlage - Development of standardized methods to test the side
effects of pesticides in the orchard ecosystem (Vogt, Heidrun)

Bei der Priifung von Pflanzenschutzmitteln auf ihre Nebenwirkungen werden in erster Linie 
Niitzlinge beriicksichtigt. Beim Einsatz von selektiveren Verfahren muB jedoch in gleichem 
MaB auf eventuell auftretende Sekundarschadlinge geachtet werden, die bisher durch brei
tenwirksamere Mittel miterfaBt wurden. Als ein Beispiel hierfur kann die Rostmilbe Aculus 
schlechtendali ( Acari: Eriophyoidea) genannt werden, bei der in den letzten J ahren bedingt 
durch veriinderte PflanzenschutzmaBnahmen im Sinne des integrierten Pflanzenschutzes 
(wie z. B. reduzierter Einsatz von Netzschwefel, Anwendung von Fungiziden ohne akarizi
de Nebenwirkung, Verwendung weniger breit wirkender Insektizide) ein verstarktes Auf
treten beobachtet wird. Bei einer ersten Erhebung im Sommer 1987 zum Rostmilbenbesatz 
innerhalb eines Akarizidversuches am Apfel konnte festgestellt werden, daB die eingesetz
ten Akarizide unterschiedliche Wirkungen auf A. schlechtendali zeigten: Es wurden je nach 
Behandlung Werte zwischen 95 und 1300 Rostmilben pro Blatt gefunden. In den Kontroll
parzellen betrug der Rostmilbenbesatz maximal 220 pro Blatt. Mit zunehmender Bedeutung 
der Rostmilbe ist die Festlegung einer Schadensschwelle wichtig geworden. Bisher wird die
se mit 200-300 Milben pro Blatt angegeben. Da bei den in den Kontrollparzellen gefundenen 
Besatzdichten keinerlei Schiiden festgestellt werden konnten, und da auBerdem durch die 
Rostmilben nur die Blattunterseite geschiidigt wird und auch erst hohere Besatzdichten zu 
Berostungsschiiden am Apfel fuhren, sind zur Kliirung der tatsiichlichen Schadwirkung der 
Rostmilbe weitere Untersuchungen notwendig. (Neues Projekt) 
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11. Untersuchungen iiber den Einflu8 von entomophagen Nemathoden auf die Populatio
nen von Nutz- und Schadinsekten im Apfelanbau - Investigations on the influence of
entomogenous nematodes on populations of beneficial and harmful insects in apple
growing systems (Nachtigall, Gerlinde und Dickler, E., in Zusammenarbeit mit dem In
stitut fur biologische Schiidlingsbekampfung der BBA, Darmstadt)

Der Apfelwickler, Cydia pomonella, wurde fiir den zu untersuchenden Fragenkomplex als 
Modell-Zielorganismus fur die Infektion mit entomophagen Nemathoden gewiihlt, da ne
ben der gut untersuchten Biologie hier jahrelange Zuchterfahrungen vorliegen. Ober die 
Parasitierungsleistung bzw. die Uberdauerung der Nematoden im Okosystem Apfelanlage 
sind in der Literatur nur hickenhafte Angaben vorhanden. Es erfolgten im Labor Infektio
nen von C. pomonella mit Dauerlarven der im Vorj ahr erfolgreich im Freil and eingesetzten 
Arten Neoaplectana carpocapsae und N. bibionis. Dabei zeigte sich, daB der zeitliche Ver
lauf der Mortalitiit der Wirtstiere in Abhiingigkeit von der Inkubationstemperatur (12, 18, 
24°C) fiir jede Nematodenart unterschiedlich ist. Die Reproduktionsrate in den Wirtstieren 
ergab ebenfalls einen fur jede Art charakteristischen Verlauf. Freilandtests sollen Auf
schluB geben uber die Oberdauerung der Nematoden im Boden durch Ausbringung von in
fekti6sen Dauerlarven sowie in C. pomonel/a-Diapausetieren in verschiedenen Baumberei
chen. (HT 040) 

12. Entwicklung eines Simulationsmodells zur Prognose der Populationsdynamik des
Apfelwicklers ( Cydia pomonella) - A simulation model for forecasting the population
dynamics of the codling moth (Lischke, Heike und Dickier, E., in Zusammenarbeit mit
dem Sonderforschungsbereich 123 stocbastische mathematische Modelle der Universi
tat Heidelberg)

Der Apfelwickler stellt einen der Hauptschadlinge im Kernobstbau dar. Zu seiner Bekamp
fung im integrierten Pflanzenschutz ist eine moglichst genaue Vorhersage seiner Popula
tionsentwicklung notwendig, um wirksam die empfindlichen Stadien treffen zu konnen. Zu 
diesem Zweck wird ein mathematisches Modell erstellt und als Computerprogramm imple
mentiert, welches die Populationsdynamik fo Abhangigkeit von abiotischen Faktoren, in er
ster Linie der Temperatur, simulieren soil. 

Das Modell ist formuliert als ein System von Differentialgleichungen, von denen jede die 
Populationsdichte eines Stadiums (Ei, Larvalstadien, Puppe, Falter) des Apfelwicklers dar
stellt. Die Anderung dieser Populationsdichte ist gegeben durch die Mortalitat und den 
Obergang ins nachste Stadium. 

Prinzipielle Form der Differentialgleichungen: 

dN .. (tl .. (tJ 

dt 
1 = U;-1 - U; - m; (t) · N; 

Ni : Populationsdichte im Stadium i 

l\ : Ubergange vom Stadium i ins Stadium i + l 

mi : Sterblichkeitsrate 

Das Modell soll 1988 an Freilanddaten aus Dossenheim angepaBt werden. (HT 039) 
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13. Untersuchungen zur Biologie der Florfliege Chrysoperla carnea Steph. - Investigati
ons on the biology of the green lacewing Chrysoperla carnea Steph. (Krczal, H. und Wetzel,
Carmen)

Blattliiuse, Spinnmilben und Lepidopteren-Eier dienen den Larven der Florfliege als Nah
rung. Dadurch kann dieses Insekt zur Verhinderung der Ubervermehrung von Schiidlingen 
einen wichtigen Beitrag leisten. Ziel der Untersuchungen ist es, die Effektivitiit der Florflie
genlarven in Bezug auf im Obstbau vorkommende Blattlausarten zu prufen. Die Versuche 
wurden zuniichst mit der prdbeerblattlaus, Chaetosiphon fragaefilii Cock., in Lichtthermo
staten bei Temperaturen von 24, 21, und 15° C durchgefiihrt. Die relative Feuchte betrug 
einheitlich 70%, die Tagesliinge 14 Stunden. Die Larven benotigten in der Reihenfolge der 
angegebenen Temperatur for ihre Entwicklung 15, 18 und 24 Tage. Bei 24° C wurden je Tier 
im Durchschnitt 388 Erdbeerblattliiuse verzehrt. Bei 21 bzw. 18° C waren es 438 bzw. 715 
Tiere. Die meisten Blattlause, niimlich 77 ,4, 80,8 und 76,9% der Gesamtmenge, wurden 
vom dritten Larvenstadium der Florfliege verzehrt. Die Erdbeerblattlaus, ein iiuBerst akti
ver Ubertriiger von Erdbeerviren, erreicht in der Bundesrepublik Deutschland den Hohe
punkt der Massenentwicklung im Herbst. Der hohe Nahrungsbedarf der Florfliegenlarven 
bei niederen Temperaturen deutet darauf hin, daJ3 die Florfliege fiir die Niederhaltung des 
wichtigen Virusubertriigers geeignet ist. (Neues Projekt) 

14. Entwicklung eines Freilandverfahrens zur Priifung der Nebenwirkungen von Pflanzen
schutzmitteln auf die Florfliege Chrysoperla carnea Steph. - Investigations on a field
method to estimate the side effects of pesticides on the green lacewing Chrysoperla car
nea Steph. (Krczal, H. und Wetzel, Carmen, in Zusammenarbeit mit Hassan, S. A., In
stitut for biologische Schiidlingsbekiimpfung der BBA, Darmstadt)

Das Verfahren sieht die Ausbringung von Larven der Florfliege auf behandelte und unbe
handelte Pflanzen vor. Die Wirkung der Pflanzenschutzmittel auf diesen Nutzathropoden 
soil anhand der uberlebenden Tiere ermittelt werden. Da das Wiederauffinden der Larven 
durch Absuchen an Pflanzen wie z. B. dem Apfel oder der Johannisbeere schwierig und sehr 
zeitaufwendig ist, werden an den Testpflanzen kleine Karten, auf denen sich Eier der Ge
treidemotte Sitotroga cerealella 01. als Beute befinden, befestigt. In genau festgesetzten Ab
stiinden werden die auf den Karten vorhandenen Tiere ausgeziihlt. Zur Optimierung des 
Verfahrens wurde zuniichst untersucht, welche Farbe des Kartons for die Herstellung der 
Eikarten arn gunstigsten ist, wie sich die Larven der Florfliege auf dem Apfelbaum verteilen 
und zu welcher Tageszeit die Ausziihlung der Tiere am besten erfolgt. Die Attraktivitiit der 
Eikarten nahm in der Reihenfolge der Farben weiB, braun, grun und schwarz zu. Die Unter
suchungen zum Dispersionsverhalten der Florfliegenlarven am Apfel ergaben, daJ3 von den 
ausgebrachten Tieren etwa 2/3 am Baum verbleiben und sich dort in der Baumkrone annii
hernd gleichmiiBig verteilen. Fur die Auswertung der Eikarten erwiesen sich die Mittags
stunden als am besten geeignet. Erste Versuche, die im Berichtsjahr an der Erdbeere, der 
Johannisbeere und dem Apfel durchgefiihrt wurden, sprechen dafiir, daB das Verfahren fiir 
die Beurteilung der Nebenwirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf den Niitzling Florfliege 
geeignet ist. (Neues Projekt) 
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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, Im mission en, Kulturfehler und Agrochemikalien; das Auftreten 
von Krankheiten durch Versauerung und Verdichtung der Boden, durch Ernahrungsstbrun
gen, Viren, Mykoplasmen und rickettsienahnliche Organismen, Bakterien und Pilze; Scha
digungen durch Schnecken, Milben, Insekten und Wirbeltiere; Untersuchungen zum Ein
fluB von Algenprodukten auf das Wachstum und die Nahrstoffaufnahme von Reben; Unter-· 
suchungen zur Aufnahme von Caesium aus dem Boden und seine Anreicherung in Rebe, 
Most und Wein; -Oberpriifung des Gesundheitszustandes amtlich ,,zertifizierten" Pflanzgu
tes unter besonderer Beriicksichtigung der Nepovirosen mittels eines Massentests (in Zu
sammenarbeit mit Pflanzgutproduzenten); EinfluB von Virosen und viroseahnlichen Infek
tionen auf den Mineralstoffgehalt von Rebenblattstielen; Taxonomie, Pathogenitat und Be
kampfung der an Rebholz und Wurzeln vorkommenden Pilze; Versuche zur Einsparung und 
Wirkungserhbhung von Fungiziden; optimale Terminierung des Einsatzes von Pflanzen
schutzmitteln; Untersuchungen zur Verbreitung der Raubmilbe Typhlodromus pyri; Frei
landuntersuchungen zur Bedeutung von Trichogramma-Arten als Eiparasiten der Trauben
wickler; amtliche Priifungen von Fungiziden, Insektiziden, Akariziden und Herbiziden. 

1. Weiterentwicklung von Nachweisvedahren fiir Closteroviren, Viroide und tumorgene
Bakterien zur Anwendung fiir die Routinetestung von Rebenpflanzgut - Improved me
thods to detect closteroviruses, viroids and tumorgenic bacteria for use in routine testing
of grapevine planting material (Stellmach, G. und Berres, Ruth-Elisabeth, in Zusam
menarbeit mit Burgermeister, W., Institut for Biochemie der BBA, Braunschweig; Gon
salves, D., Cornell Univ. Geneva N. Y.; Sanger, H. L., MPI f. Biochemie, Martinsried;
SteinbiB, H. H., MPI f. Ziichtungsforschung, Kbln-Vogelsang)

Fur (I) Closteroviren (II) Viroide und (III) tumorgene Bakterien in Reben fehlen bislang 
Nachweisverfahren, die for die -Oberpriifung von GroBserien geeignet sind. Ziel der Versu
che ist es deshalb, die genannten Pathogene mit Hilfe sensitiver, dabei aber rationeller Me
thoden - mbglichst in Sammelproben, z. B. im Sagemehl gebiindelter Reben - nachweisen 
zu kbnnen. 

(I) In blattrollkranken Reben der Sorte 'Riesling' konnte der Closterovirus-Typ I (nach
GUGERLI) nachgewiesen werden. Versuche zur Priifung der Frage, ob und inwieweit der
Closterovirus Typ NY 1 (nach GONSALVES) mit dem o. a. Typ verwandt ist, sind eingelei
tet worden. Dariiber hinaus wird versucht, Closterovirus im Sagemehl und in Spanen der se
kundaren Rinde (Rindenschabsel) nachzuweisen.

(II) In Reben wurden bisher drei verschiedene Viroide gefunden. Ihre Beziehungen zu ir
gend einem Krankheitssyndrom sind noch nicht gekliirt. Es ist damit begonnen worden, den
Viroid-Nachweis im Siigemehl und im Rindenschabsel ruhender Reben zu fiihren. Als Ver
suchsmaterial dienen anerkannte und bewahrte Klone der wichtigsten Europaer- und Ame
rikaner-Rebsorten. Einige von diesen Klonen unterscheiden sich allerdings in bestimmten
Leistungsmerkmalen deutlich voneinander. Dariiber hiriaus werden kranke Reben unter
sucht, deren Krankheitsursache (noch) unbekannt ist.
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(III) Agrobacterium tumefaciens (Smith et Townsend) Conn. wird fur die Tumorbildung an
Reben (Mauke) verantwortlich gemacht. Es liegen Anhaltspunkte dafiir vor, daB das Bakte
rium, in erster Linie der Biotyp 3 (AT3), latent im Rebenpflanzgut vorkommen kann. Zur
Anreicherung evtl. in Reben vorhandener AT3-Keime wurden Sagemehl und Rindenschab
sel verdacbtiger Reben in selektivem Nahrbouillon geschuttelt und uberstehende Suspensio
nen zentrifugiert. Mit diesen Zentrifugaten wurden zur uberprufung der Pathogenitat krau
tige Testpflanzen inokuliert. Es wird gepruft, ob die angereicherten, nachweislich tumorge
nen AD-Isolate geeignete Voraussetzungen fur die Entwicklung von cDNA-Hybridisie
rungstechniken zum Testen von Mutterreben in der Pflanzgutproduktion bieten. Sobald
praxisreife Verfahren fur die Routinetestung von Rebenpflanzgut auf Closteroviren, Viroi
de und tumorgene Bakterien vorliegen, wird es moglich sein, die Qualitat von Rebenpflanz
gut um ein Weiteres zu heben.

2. Uberpriifung und Bewertung der Methoden des ,,okologischen Weinbaus" unter beson•
derer Beriicksichtigung von Rebenernahrung und Rebschutz - Examination and rating
of the methods of ,,ecological viticulture" with special consideration of nutrition and pro
tection of grapevines (Mohr, H. D. und Loosen, R.)

Der 6kologische Weinbau findet in der Offentlichkeit steigendes Interesse. Wie weit seine 
Praktiken der allgemeinen Winzerschaft empfohlen werden konnen, muB jedoch eingehend 
gepruft werden. Hierzu wurden 1987 in einer 'Riesling'- Anlage im Steilhang und einer 'Miil
ler-Thurgau'-Anlage im Flachen Feldversuche mit folgenden Varianten angelegt: 1. kon
ventioneller Pflanzenschutz, Mineraldiingung, Offenhalten des Bodens durch Bodenbear
beitung und Herbizide; 2. konventioneller Pflanzenschutz, Mineraldungung, Begrunung; 3. 
,,6kologischer" Pflanzenschutz mit Bio-San, Schachtelhalmjauche, Propolis(Bienenharz)
Extrakt und Algifert, Diingung mit Gesteinsmehl (30 kg/a) und Rizinusschrot, Begrunung; 
4. ,,6kologischer" Pflanzenschutz wie bei 3., jedoch mit Kupfer (2 x 0,6 kg/ha), ohne Propo
lis und Algifert; 5. unbehandelt (kein Pflanzenschutz, keine Diingung, naturliche Begru
nung).

Eine Untersuchung verschiedener Gesteinsmehle zeigte, daB zur langfristigen Sicherung des 
Nahrstoffbedarfs von Reben die empfohlenen Mengen nicht ausreichen. Eine Aufhellung 
des Laubes in der Variante ,, unbehandelt" deutete auf einen Nahrstoffmangel hin. Witte
rungsbedingt war 1987 die lnfektion mit Peronospora extrem stark. Die Bonitur des Perono
spora- Befalls beim ,,In-den-Hanggehen" der Trauben ergab in den konventionell behandel
ten Varianten Wirkungsgrade (WG) von 96-98% (Riesling) bzw. 81-90% (Muller-Thur
gau). In der 6kologischen Variante ohne Kupfer wurden dagegen bei 'Riesling' nur WG bis 
65%, bei 'Muller-Thurgau' bis 35% ermittelt. Mit Kupfer betrugen die WG bei 'Riesling' 
max. 30%, bei 'Miiller-Thurgau' 0%. Der bessere Wirkungsgrad in der 6kologischen Vari
ante ohne Kupfer durfte auf den Propolis- Extrakt zuriickzufuhren sein. Auch beim Weich
werden der Beeren hatte nur das org. Peronospora-Fungizid eine gute Wirkung (Riesling 
90-94%, Miiller- Thurgau 90% WG). In der 6kologischen Variante ohne Kupfer lagen die
WG extrem niedrig, namlich bei 'Riesling' zwischen O und 7%, bei 'Miiller-Thurgau' bei 0%.
Der Einsatz von Kupfer steigerte den WG bei 'Riesling' auf 23%, bei 'Miiller-Thurgau' auf
8-15%. Der Oidium-Befall konnte sowohl in den konventionellen als auch in den 6kologi
schen Varianten durch die eingesetzten Spritzmittel niedrig gehalten werden (Riesling
96-99%, Miiller-Thurgau 91-99% WG). Folgende Ertrage und Mostgewichte wurden er
mittelt: 'Riesling': konventionell 65 ,9 kg/a und 54°0echsle (00e); konventionell + Begru
nung 64,5 kg/a und 53°0e; 6kologisch 12,1 kg/a und 48°0e; 6kologisch + Kupfer 21,1 kg/a
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und 56°0e; unbehandelt 6,7 kg/a und 48°0e; 'Miiller- Thurgau': konventionell 130 kg/a und 
53°0e; konventionell + Begriinung 111 kg/a und 54°0e; okologisch 24,1 kg/a und 60°0e; 
okologisch + Kupfer 28,6 kg/a und 69°0e; unbehandelt 15,6 kg/a und 49°0e. 

Die Ergebnisse belegen, daB es in den okologischen Varianten zu starken Ertragsausfallen 
infolge Peronospora-Befalls kam. Wie auch schon friihere Untersuchungen des Instituts ge
zeigt haben, konnen die Anbaumethoden des okologischen Weinbaus der Praxis bislang 
nicht empfohlen werden. Die Untersuchun-gen werden fortgesetzt. 

3. Laboratoriumsuntersuchungen zur Wirksamkeit von Fungizid-Phospholipid (PL) - Mi
schungen zur Bekiimpfung von Botrytis cinerea an Trauben ans Spritzversuchen im Frei
land - Laboratory investigations about efficacy of fungicide-phospholipid (PL)-mixtures
for control of Botrytis cinerea on grapes from spraying experiments in vineyards
(Holz, B.)

Ober einen Zeitraum von drei Jahren wurden jeder Parzelle von fiinf Versuchen an 'Ries
ling' und 'Miiller-Thurgau' 20 Trauben unmittelbar nach der letzten Behandlung Mitte bis 
Ende August entnommen und in mit feuchtem Filterpapier ausgeschlagene Kunststoffbe
halter gelegt. Als Fungizide wurden Ortho-Phaltan 50 0,2% (50% Folpet) und Antracol 
0,2% (70% Propineb) in den Abstufungen 100%, 60% und 40% mit und ohne PL ange
wandt. In einer weiteren Variante wurde der EinfluB des PL ohne Fungizidzusatz auf Botry
tis- Befall untersucht. Der fortschreitende Befall wurde getrennt nach Beeren- und Stielfau
le taglich bis zum vollstandigen Befall von allen im Versuch vorhandenen Varianten ein
schlieBlich der Kontrollvariante bonitiert. Die Auswertung der fiinf Versuchsreihen ergab 
eine Obereinstimmung der Laboratoriumsuntersuchungen mit den Freilandbonituren. Da
bei lieB sich ein fungizideinsparender Effekt bei Verminderung und eine Erhohung der 
Wirksamkeit bei gleichbleibender Fungizidkonzentration <lurch die PL-Zusatze nachwei
sen. Das Verfahren, das noch zur Praxisreife entwickelt werden muB, wobei die Pflanzen
vertraglichkeit bei Fungizid-PL-Mischungen zu verbessern ist, konnte einen Beitrag zur um
weltschonenden Botrytis-Bekampfung im Weinbau leisten. (HR 037) 

4. Untersuchungen zum Auftreten insektizidresistenter Raubmilben im Weinbaugebiet
Mosel-Saar-Ruwer - Investigations on predaceous mites, resistant to insecticides in the
viticultural area Mosel-Saar-Ruwer (Englert, W. D. und Maixner, M.)

Aus 60 verschiedenen Weinbergen im Gebiet Mosel-Saar-Ruwer wurden adulte Weibchen 
der Raubmilbe Thyplodromus pyri untersucht. Glasplatten wurden mit wassrigen Losungen 
der Phosphorsaureester Parathion (E 605), Azinphosmethyl + Demeton-S-methylsulfon 
(Gusathion MS), Acephat (Orthen) und Trichlorfon (Dipterex SL) in der zehnfachen An
wendungskonzentration bespriiht (2,2 mg/cm2), das synthetische Pyrethroid Fenvalerat 
(Sumicidin) wurde mit einem Zehntel der empfohlenen Anwendungskonzentration einge
setzt. Nach 24 h und 48 h wurde die Mortalitat der Versuchstiere bestimmt und nach 
ABBOTT korrigiert. Eventuell auf den Randern der Versuchsarenen aufgefundene Tiere 
wurden registriert, um mogliche Repellentwirkungen der verwendeten Insektizide feststel
len zu konnen. 
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Tabelle 1: Ergebnisse der Toxizitiitsversuche mit 60 Stiimmen von Typhlodromus pyri. 
Wirkstoff C[%] Mortalitiit [%] nach 24 h Mortalitiit [% J nach 48 h 

0-40 41-80 81-100 0-40 41-80 81-100
n % n % n % n % n % n %

Parathion 0.150 16 26.7 34 56.7 10 16.7 10 16.7 30 50.0 20 33.3 

Azinphosmethyl + 
Demeton-S-methyls. 2.000 14 23.3 24 40.0 22 36.7 3 5.0 18 30.0 39 65.0 

Acephat 1.000 17 28.3 22 36.7 21 35.0 1 1.7 22 36.7 37 61.7 

Trichlorfon 1.500 1 1.7 3 5.0 57 95.0 0 0.0 1 1.7 59 98.3 

Fenvalerat 0.002 0 0.0 14 23.3 46 76.7 0 0.0 2 3.3 58 96.7 

Die Versuchsergebnisse verdeutlichen die unterschiedliche Toxizitat der verwendeten In
sektizide fiir T. pyri. N ach Parathionbehandlung lie gen nur bei einem Drittel der untersuch
ten Stamme die Mortalitiitsraten iiber 80%, bei Gusathion MS und Acephat iiberschreiten 
ea. zwei Drittel der Stamme diese Marke. Beriicksichtigt man die hohere Sensibilitat der 
Raubmilben in Glasplattentests im Vergleich zum Freiland sowie die hohen Konzentratio
nen der gepriiften Insektizide, laBt sich aus den Ergebnissen auf die Resistenz eines erhebli
chen Teils der untersuchten Stiimme von T. pyri gegen Parathion und in geringerem MaBe 
gegen Acephat und Gusathion MS schlieBen. Trichlorfon dagegen erweist sich als stark to
xisch fiir T. pyri. Bei der Anwendung von Fenvalerat konnte neben der hohen Toxizitiit eine 
erhebliche Repellenentwirkung beobachtet werden. 

Die Untersuchungen sind ein Beitrag fiir einen integrierten Rebschutz, bei dem der Scho
nung von Niitzlingen eine besondere Bedeutung zukommt. (HR 046) 

Institut fiir Unkrautforschung in Braunschweig 

Die Aktivitaten des Instituts gliedern sich in zwei Forschungsschwerpunkte: die integrierte 
Unkrautbekiimpfung und die Auswirkungen von Umweltchemikalien, speziell von Herbizi
den, auf den Naturhaushalt. Integrierte Bekampfungsverfahren werden fiir bedeutende 
Unkrautarten auf der Basis ihrer Schadwirkung und ihrer Populationsdynamik sowie der 
Wirkungsgrade und der Kosten verschiedener Bekiimpfungsmoglichkeiten entwickelt und 
erprobt. Im okotoxikologischen Bereich konzentrieren sich die Projekte auf das Verhalten 
von Pflanzenschutzmitteln in der Umwelt einschlieBlich der Grundwasserbelastung und ih
rer Nebenwirkungen auf die Mikroorganismen des Bodens. Die Ergebnisse dieser Arbeiten 
flieBen in Richtlinien zur Priifung von Pflanzenschutzinitteln im Rahmen des Zulassungsver
fahrens ein. 

1. Biologische Bekiimpfung des Wei6en Giinsefu8es (Chenopodium album) mit dem Pilz
Ascochyta caulina - Biological control of Chenopodium album by Ascochyta caulina
(Eggers, Th.)

Zur biologischen Bekiimpfung von Unkrautern mit einheimischen Pathogenen, Parasiten 
oder Phytophagen werden die schadigenden Organismen in einer erhohten Dichte und zu ei
nem geeigneten Zeitpunkt eingesetzt (Bioherbizid-Methode; ,,inundative biological con
trol"), um das eimegulierte Gleichgewicht des Wirt-Parasit-Verhaltnisses zu durchbrechen. 
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Von den auf Chenopodium album auftretenden Pilzen erschien Ascochyta caulina untersu
chungswiirdig. 

Die Abhangigkeit der Infektion vom Entwicklungsstadium der Pflanze wurde an unter
schiedlich alten Blattern und Pflanzen untersucht, um die in der Literatur beschriebene Al
tersresistenz der Pflanze naher zu charakterisieren. Das AusmaB der Infektion wurde an
hand der Verminderung der Frischmassebildung und der Absterberate intakter Keimpflan
zen beurteilt. Eine Infektion konnte sowohl durch Verlangerung der Inkubationszeit bei 
100% relativer Luftfeuchte als auch durch Erhohung der Konidienkonzentration verstarkt 
werden. Bei Verkiirzung der Inkubationszeit konnte das AusmaB der Infektion durch eine 
Erhohung der Konidienkonzentration ( optimal 3 x 106 Konidien/ml) aufrechterhalten wer
den. 

Unter optimalen Temperaturbedingungen (25° C) keimten die Konidien innerhalb von 6 
Stunden auf der Blattoberflache aus. Die Penetration erfolgte zwischen der 7. und 11. Stun
de nach Inokulation. Als lnfektionsweg in den Wirt dienten die Spaltoffnungen. Resistenz
wirksame Reaktionen auBerten sich in einer Hemmung des Keimschlauch
wachstums und einer Abnahme der Penetration mit zunehmendem Alter der Blatter. 

Die biologische Bekampfung von Chenopodium album mit Ascochyta caulina erscheint un
ter praktischen Bedingungen wenig aussichtsreich, weil wahrend der Bekampfungsperiode 
im mitteleuropaischen Klima die for eine erfolgreiche lnfektion erforderlichen Witterungs
verhaltnisse nicht gegeben sind. (HU 024) 

2. Bedeutung von Bestandsliicken fiir die Verunkrautung - Importance of gaps within
crops for weed infestation (Niemann, P.)

Geschlossene Kulturpflanzenbestande unterdriicken teilweise die Entwicklung und das 
Wachstum von Unkrautern. Dies ist ein entscheidender Beitrag zur indirekten Unkrautbe
kampfung. Bedingt durch pedologische, klimatische und anbautechnische Faktoren sind 
liickenlose Kulturpflanzenbestande jedoch nicht der Regelfall. Bonitierungen der Bestande 
(Zuckerriiben, Winterweizen, Wintergerste) eines 250-ha-Betriebes in den J ahren 1986 und 
1987 ergaben einen Fehlstellenanteil von 10-20%. Der iiberwiegende Teil dieser Bestan
desliicken war klein, d. h. in der Reihe fehlten pro lfd. m die Getreidepflanzen auf einer 
Strecke von bis zu 20 cm. Fehlstellenanteil und -gr6Be waren abhangig von der Bodenart, 
dem Bodenzustand bei der Bestellung, dem Saattermin und der Witterung nach der Saat. 
Die Kulturart iibte dagegen nur einen untergeordneten EinfluB aus. Kletten-Labkraut ( Ga

lium aparine), das in Lucken von Winterweizenbestanden (manuelle Entfernung von ein 
bzw. zwei Getreidereihen) gepflanzt wurde, erreichte im Vergleich zu Pflanzen in liickenlo
sen Bestanden bis zu dreimal hohere Einzelpflanzengewichte mit einer entsprechend hohen 
Reproduktionsrate und lieB sich infolge der geringen Kulturkonkurrenz schlechter mit U 46 
KV-Fluid (Mecoprop-Salz) bekampfen. 

Die Einbeziehung der Liickigkeit eines Bestandes als einen weiteren Parameter in das Scha
densschwellenkonzept bei der Unkrautbekampfung ist nur unter Beriicksichtigung der 
raumlichen Verteilung von Fehlstellen und Unkrautern auf einem Schlag sinnvoll. da so
wohl Fehlstellen als auch Unkrauter aggregiert vorkommen. 

Eine Minimierung des Fehlstellenanteils in Kulturpflanzenbestanden verstarkt die indirekte 
Unkrautbekampfung und mindert dadurch die Abhangigkeit von direkten (meist chemi
schen) Verfahren. Dieses Ziel ist durch verbesserte Saatbettbereitung ( zapf wellenangetrie-
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bene Bodenbearbeitungsgerate), engere Reihenabstande (8,5 cm bei Getreide), bodenart
angepaBte Aussaatmengen und wirksamen Keimpflanzenschutz anzustreben. (HU 003) 

3. Direkte und indirekte Abtrift (Verlliichtigung) von Herbiziden bei Verwendung ver
schiedener Diisentypen und Zusatzstoffe - Effects of nozzle type and additives on the
direct and indirect (vapourization) drift of some herbicides (Maas, G., Krase), Garnet,
und Pestemer, W.)

Schon bei der Applikation von Pflanzenschutzmitteln kortnen Verluste durch direkte Abtrift 
auftreten. Doch auch der Anteil der Mittel, der als Initialbelag auf der Zielflache zur Anla
gerung kommt, ist vielfaltigen Umwelteinflussen ausgesetzt. Da dieser Verlust durch eine 
Erhohung des Mittelaufwandes ausgeglichen werden muB, fuhrt jede MaBnahme, mit der 
mehr Spritzflussigkeit die Zielt1ache erreicht und dort verbleibt, zu einer Verminderung der 
Umweltbelastung. 

Die Versuche zeigten, daB das AusmaB der direkten Abtrift bei den einzelnen Herbiziden 
sehr unterschiedlich ist: Basta Roundup:::: U 46 DP- Fluid> Arelon fl. = Fervin = Fusilade 
Gesaprim 50 = Gesatop 50 = Goltix WG = Kerb 50 W = Tribunil > Certrol H. Bei Mitteln 
mit hoherer Abtrift konnte diese durch Optimierung der Applikationstechnik (Dusentyp 
und Spritzdruck) und durch geeignete Zusatzstoffe (Lipomel > Citowett > CuCoMix) bis 
auf ein Viertel herabgesetzt werden; dadurch ist eine Verringerung des Sicherheitsabstandes 
zu Nachbarkulturen von z. B. 6 m auf2 m sowie eine Reduzierung der Aufwandmenge zu er
reichen. Herbizide mit geringerer Abtrift konnten kaum weiter verbessert werden. 

Zur Beurteilung der indirekten Abtrift wurde in einer speziellen Versuchsapparatur die 
Verdunstungsneigung einer Reihe von Spritzfliissigkeiten unter verschiedenen Bedingun
gen gepruft. 

Innerhalb von 24 Stunden nach der Applikation verfliichtigten aus waBriger Losung 
Propyzamid (Kerb 50 W) zu durchschnittlich 10%, Phenmedipham (Betanal) und Pendime
thalin (Stomp) zu 70%, Trifluralin (Elancolan) zu 50% sowie Lindan (Nexit stark) und Trial
lat (Avadex BW) zu 90% (nach 8 Stunden bereits 80% ). Die Zusatzstoffe CuCoMix und Li
pomel bewirkten bei Triallat und Trifluralin nur in den ersten Stunden eine Verringerung 
der Wirkstoffverluste. Bei einem Vergleich zwischen waBriger Losung, sorptionsfreiem 
Quarzsand und einem schwachsorptiven lehmigen Sandboden betrug nach 8 Stunden der 
Wirkstoffverlust z. B. von Triallat bei 30° C 100%, 60% bzw. 25%; wohingegen bei Harn
stoffherbiziden (Dicuran 700 fl., Arelon fl., Tribunil) die Verluste selbst nach 24 Stunden 
mit maximal 30% aus waBriger Losung und maximal 10% von der Bodenoberflache bedeu
tend niedriger lagen. Die unterschiedlichen Wassergehalte des Bodens batten einen groBen 
EinfluB auf die Fluchtigkeit: Nach 16tsundiger Versuchsdauer betrug der Verlust von Trial
Jat bei 40% WK

max
. 25%, bei 60% WK

max
. 40% und bei 90% WK

max
. 50%. Eine Einarbei

tung in den Boden auf 1 cm bewirkte bei 90% WK
max. einen Ruckgang der Verfluchtigung 

von 50% auf weniger als 20%. Der EinfluB von Temperatur und Zusatzstoffen auf die Ver
fluchtigung war dagegen gering. Durch Methoden zur Reduzierung der Abtrift kann also der 
Sicherheitsabstand zu Nachbarkulturen verringert sowie die Aufwandmenge gesenkt wer
den, weil mehr Wirkstoff die Zielflache erreicht und dort verbleibt. (HU 049) 
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4. Einflu8 der Formulierungsart ausgewahlter Pflanzenschutzmittel auf mikrobielle Aktivi
taten im Boden. - Effect of formulation type of selected pesticides on microbial activities
in soil. (Malkomes, H.-P.)

In Laborversuchen mit zwei Boden wurde gepruft, ob die Formulierungsart von zwei zuge
lassenen Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffen einen EinfluJ3 auf die Nebenwirkungen gegen
uber mikrobiellen Aktivitaten im Boden ausuben. Hierzu wurde der Insektizid-Wirkstoff 
Lindan in Form von Nexit flussig und Nexit stark eingesetzt sowie der Herbizid-Insektizid
Wirkstoff DNOC in Form von Etzel und Dinitrol. Die Praparate wurden entsprechend einer 
praxisublichen Dosierung angewendet. AuJ3erdem wurde die 5-bzw. lOfache Dosierung ein
gesetzt. Um einen·vergleich zwischen den verschiedenen Formulierungen zu ermoglichen, 
wurde die jeweils hochste zugelassene Wirkstoffdosierung fur beide Praparateformulierun
gen zugrunde gelegt. 

Lindan beeinfluJ3te mit beiden Dosierungen die Dehydrogenaseaktivitat (Indikator allge
meiner mikrobieller Aktivitat) kaum. Im ersten Boden traten keine Unterschiede zwischen 
den beiden Lindan-Formulierungen auf, im zweiten Boden stimulierte die hohere Dosie
rung von Nexit flussig die Dehydrogenaseaktivitat bis vier Wochen nach Applikation, wah
rend sie durch Nexit stark leicht gehemmt wurde. DNOC wirkte dagegen - mit der Dosie
rung zunehmend - stark hemmend auf die Dehydrogenaseaktivitat eines Bodens (mit und 
ohne Luzernemehlzusatz). Wahrend die einfache Dosierung beider Formulierungen ahnlich 
wirkte, unterschied sich das AusmaJ3 der Wirkungen der hoheren Dosierung beider Prapara
te in Abhangigkeit von der Versuchszeit deutlich. Auch bei der Fluoresceindiacetat-Hydro
lyse unterschieden sich die Wirkungen der hoheren Dosierung. Dies bedeutet, daJ3 bei Ne
benwirkungsuntersuchungen im Rahmen des Zulassungsverfahrens die Art der Formulie
rung der getesteten Pflanzenschutzmittel u. U. einen EinfluJ3 auf die Effekte ausuben kann. 
(HU 019, HO 21) 

5. Prognosen der Persistenz von Herbiziden und Auswirkung der Riickstande aufNachbau
kulturen nach einmaliger und langjahriger Anwendung - Predictions of herbicide persi
stence and effects of residues on succeeding crops after single and longterm application
(Pestemer, W., und Gottesburen, B.)

Im Rahmen des BMFf-Bodenschutzprogrammes wurde am Standort Ahlum und an weite
ren Freilandflachen die Ruckstandssituation einer Reihe der von 1983-1986 eingesetzten 
Herbizide zu Beginn der Vegetationsperiode 1987 in Bodenproben aus 0-5, 5-10, 10- 20 
und 20-30 cm Tiefe ermittelt. Die Ruckstandsgehalte, vor all em der im Jahr 1987 applizier
ten persistenteren Herbizide wurden erganzend monatlich in alien Schlagen und Intensitats
stufen aus 0-5 und 5-10 cm Tiefe analysiert. Nach Ernte der Fruchtfolge-Kulturen (WGim 
August, WW im September, ZR im November) wurden zusatzlich Bodenproben aus 0-90 
cm Tiefe in einzelnen Schichten untersucht, um die vertikale Verlagerung ausgewahlter 
Herbizide zu bestimmen. 

Laborversuche dienen zur Erfassung des Abbauverhaltens bei sechs Temperatur- und 
Feuchtigkeitsstufen, um Daten fur ein vorhandenes Computersimulationsmodell zur Vor
hersage des Herbizidabbaus unter Freilandbedingungen zu erhalten. Die potentiell pflan
zenverfugbaren Wirkstoffanteile wurden mittels einer Wasserextraktionsmethode bestimmt 
bzw. fur die prognostizierten Gesamtruckstande aus den Verteilungskoeffizienten (KctWer
te) berechnet. Diese Daten dienen der Vorhersage moglicher Auswirkungen auf N achbau
kulturen. 
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Die spezifische Empfindlichkeit verschiedener Nachbaukulturen wurde in Hydroponik mit 
pflanzenverfiigbaren Herbizid-Konzentrationen ermittelt, welche die im Freiland auftreten
den Werte abdeckten. Die Dosis-Wirkungs-Beziehungen wurden mit Hilfe eines weiteren 
Computermodells errechnet. 

Zurn Vegetationsbeginn 1987 konnten z. B. in Ahlum von den persistenteren Herbiziden, 
wieMethabenzthiazuron, Pendimethalin und Triallat, geringe Riickstiinde aus vorjiihrigen 
Applikationen nachgewiesen werden. Von den 1987 applizierten Herbiziden befanden sich 
gegen Ende der jeweiligen Kulturen noch Riickstiinde von Triallat, Pendimethalin und 
Ethofumesat in einer Gr6Benordnung von 0,016 bis 0,191 µ,g AS/g Boden in der Boden
schicht 0-10 cm. Von den weniger persistenten Wirkstoffen waren z. B. von Isoproturon im 
Juli keine Riickstiinde und von Phenmedipham und Chloridazon im Juli bzw. September le
diglich Spuren im Bereich der N achweisg!"enze zu erfassen. In Bodenschichten unterhalb des 
Bearbeitungshorizontes waren nach Ernte der Hauptkulturen keine Riickstiinde der bisher 
untersuchten Herbizide nachzuweisen. (HU 011, HU 047) 

6. Untersuchungen zur Variabilitat von Ackerfliichen im Hinblick auf die Prognostizierbar
keit von Herbizidriickstiinden im Boden - Investigation on the variability of arable land
with regard to the predictibility of herbicide residues in soil (Bunte, Dorothea, und Peste
mer, W.)

Zur Abschiitzung der Fliichenvariabilitiit von Ackerstandorten wurde eine 1 ha groBe Ver
suchsfliiche ausgewiihlt. Es handelt sich um einen ebenen, ea. 3 ha groBen Schlag, der nach 
optischer Beurteilung homogen erschien (Bodenart: lehmiger Sand). Die Beprobung erfolg
te an alien Eckpunkten eines lOxlO m Rasters (Probenahmetiefe: 10 cm). Folgende Para
meter wurden ermittelt: wasserextrahierbare Riickstiinde nach Zugabe von 1 µ,g Simazin/g 
Boden, pH-Wert, Gehalt an organischem Kohlenstoff, Dehydrogenaseaktivitiit. 

Die Ergebnisse zeigen mit Ausnahme des pH-Wertes eine starke Streuung der Einzelwerte: 
Variationskoffizieten von 100 zufiillig ausgewiihlten Werten: H20-extrahierbare Simazin
Riickstiinde 50,5%; pH-Wert 4,3%; Corg 

34,1 % ; Dehydrogenaseaktivitiit 27 ,6%. 

Bei den H20-extrahierbaren Herbizidriickstiinden und dem Gehalt an Corg. ist ein eindeuti
ger Trend festzustellen: ein Teilstiick der Versuchsfliiche zeigt hohere Werte bei beiden Pa
rametern. Diese Unterschiede !assen sich aus der Vorgeschichte des Standorts erkliiren. Der 
entsprechende Tei! war vor der Flurbereinigung 1967 mit Laubwald bestanden, wiihrend die 
iibrige Fliiche immer ackerbaulich genutzt wurde. Dieser Zusaminenhang ist bei pH-Wert 
und Dehydrogenaseaktivitiit nur sehr schwach ausgepriigt, eine Nivellierung <lurch Bewirt
schaftungsmaBnahmen (Diingung, Bodenbearbeitung usw.) hat stattgefunden. Eine friihe
re Waldnutzung hat somit nachhaltige Auswirkungen auf den Gehalt an Corg

. und damit den 
Gehalt an z. B. H20-extrahierbaren Herbizidriickstiinden. 

Aus den Ergebnissen wird deutlich, daB fiir die Modellierung des Wasser- und Stoffhaus
halts von Agrarokosystemen, woran in einem Sonderforschungsbereich der Universitiit 
Braunschweig gearbeitet wird, nichtnur die Nutzungsart, sondern auch die Nutzungsdauer 
beriicksichtigt werden miissen. (HU 043) 
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7. Ermittlung der Dosis-Wirkungs-Zeit-Beziehung zwischen Herbiziden, weiteren Um
weltchemikalien und hoheren Pflanzen - Development of a dose-response-time model
between herbicides, other environmental pollutants and higher plants (Gunther, Petra,
und Pestemer, W., in Zusammenarbeit mit Dipl.-Math. W. Wosniok, Fachbereich Ma
thematik der Universitiit Bremen)

Eine Belastung des Naturhaushaltes mit Herbiziden und weiteren Umweltchemikalien wird 
u. a. <lurch die Einwirkung geringer Konzentrationen dieser Stoffe iiber einen langen Zeit
raum hervorgerufen. Daher werden die in Kurzzeittests ermittelten Schwellenkonzentratio
nen zusatzlich iiber die gesamte Wachstumsdauer an mindestens einer hoheren Pflanzenart
in speziell entwickelten Expositionstests iiberpriift. Durch die langere Einwirkungszeit kann
sich die Wirkung verstiirken, so daB Konzentrationen, die im Test nach dem Chemikalienge
setz noch keine Wirkung zeigen, bereits eine 6kologische Gefahrdung darstellen konnen. So
bewirkte z. B. eine im Kurzzeittest unwirksame Konzentration von Atrazin (0,04 mg/1) iiber
eine Wachstumsdauer von 10 Wochen bei Avena sativa eine Wachstumsdepression von ea.
75%. Diese Wirkung trat im Kurzzeittest erst bei 0,23 mg/1 auf. In Zusammenarbeit mit der
Universitat Bremen werden aus den Daten der Expositionstests die Auswirkungen mathe
matisch erfaBt, um daraus ein dreidimensionales Modell der Dosis-Wirkungs-Zeit-Bezie
hung zu entwickeln. (HU 034)

8. Untersuchungen zum Verhalten von Pflanzenschutzmitteln im Grundwasser - Studies
of the behaviour of pesticides in groundwater (Nordmeyer, H. und Pestemer, W., in Zu
sammenarbeit mit Dr. Scholz, Institut Fresenius, Taunusstein)

Die Frage einer moglichen Grund- und Trinkwassergefahrdung <lurch Pflanzenschutzmittel 
(PSM) hat in der jiingsten Vergangenheit <lurch relative Haufung positiver Befunde im 
Grundwasser zunehmend an Bedeutung gewonnen. Dabei ist der Wissensstand iiber das 
Transportverhalten von PSM im Boden sowie zum und im Grundwasser nicht ausreichend. 
Auch iiber einen moglichen Abbau unter den spezifischen Milieubedingungen des Grund
wasserleiters ist wenig bekannt. 

Daher wird an verschiedenen Einrichtungen (kiinstliche Porengrundwasserleiter, Kleinlysi
meter) versucht, die dynamischen Vorgange, die zu einem Eintrag, einer Ausbreitung und 
einem Abbau im Grundwasser fiihren konnen, zu charakterisieren. Fur das Ausbreitungs
verhalten der bisher ausgewahlten PSM (Atrazin, Simazin, Lindan) ist insbesondere das Ad
und Desorptionsverhalten an frischem und gealtertem Bodenmaterial von Bedeutung. Die 
Sorption fiihrt zu einer Verzogerung der Ausbreitung (Retardierung). Die kontinuierliche 
Belastung eines kiinstlichen Porengrundwassergerinnes zeigte, daB sich Atrazin nahezu mit 
der gleichen mittleren Abstandsgeschwindigkeit im Substrat bewegt wie die Wasserfront. 
Das geringe Riickhaltevermogen wurde auch <lurch die Verteilungskoeffizienten zwischen 
fester und fliissiger Phase (KctM-Werte) des Gerinnesandes bestiitigt. Lindan konnte (100 
Tage nach der Zudotierung) im Gerinnewasser noch nicht nachgewiesen werden. Dies kann 
auf starke Sorption und Abbau zuriickgefiihrt werden, wie begleitende massenspektrosko
pische Untersuchungen bestatigen. 

Untersuchungen zum Ausbreitungsverhalten von PSM in Laborbodensaulen zeigten, daB 
die raumlich-zeitliche Ausbreitung insbesondere von den Substrateigenschaften (pH-Wert, 
Humusgehalt, Kornung) und den Wirkstoffeigenschaften abhangig ist. Es kam jedoch in al
len Fallen nur zu einer zeitlich begrenzten Riickhaltewirkung der verschiedenen Substrate. 
Im wesentlichen kam es <lurch Dispersion und reversible Reaktionen (Ad- und Desorption, 
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Losung, Fiillung) zu einer Konzentrationsabnahme und Ausdehnung der Kontaminations
wolke. In Abhiingigkeit von den Ausgangskonzentrationen sind z. T. (wenn kein Abbau 
stattfindet) sehr lange FlieBstrecken notwendig, um eine Konzentrationsabnahme unterhalb 
des Grenzwertes (0,1 µ,g/1) der ab 01. 10. 1989 giiltigen Trinkwasserverordnung (TWO) zu 
erreichen. (HU 032) 

9. Transport und Verteilung ausgewiihlter Pflanzenschutzmittel in natiirlich gelagerten Bo
denmonolithen - Transport and distribution of selected pesticides in undisturbed soil co
lumns (Nordmeyer, H.)

Pflanzenschutzmittel (PSM) gelangen bei der Applikation auch auf und in den Boden. Unter 
bestimmten Boden- und Klimabedingungen konnen PSM mit dem Sickerwasser in den Un
tergrund bis hin zum Grundwasser transportiert werden. Fur eine Beur�eilung solcher Bela
stungen ist eine umfangreiche Ursachenanalyse notwendig, um festzustellen, ob bei sachge
rechter PSM-Anwendung eine Grundwasserbelastung moglich ist. 

Dazu wurde das Verhalten ausgewiihlter PSM in ungestorten, natiirlich gelagerten Boden
proben anhand von Bodenmonolithen (1 m Lange und 26 cm Duchmesser) untersucht. Als 
Standorte wurden zuniichst potentiell gefahrdete Fliichen ausgewiihlt (sandiges Substrat, ge
ringer Humusgehalt, flachgrundige Boden). Die Wirkstoffe wurden in praxisublicher Auf
wandmenge (2 kg/ha Gesaprim 50 (Atrazin); 1 kg Nexig stark (Lindan) in die Bodenschicht 
0-5 cm eingearbeitet.

In Bodenmonolithen wurde unter naturlichen Bodenbedingungen das riiumlich- zeitliche 
Ausbreitungsverhalten der genannten PSM erfaBt. Dabei soil u. a. auch die Bedeutung des 
Makroporensystems for Transportvorgiinge beurteilt werden. Die Beregnung der Siiulen er
folgte kontinuierlich entsprechend einer Menge von 25 mm Niederschlag/Tag. Erste Ergeb
nisse zeigten nach Atrazinapplikationen nur ein geringes Riickhaltevermogen im Vergleich 
zu einem eingesetzten Tracer. Die.anhand der effektiven Porositiit ( =Gesamtporenvolu
men) berechnete Versickerungsgeschwindigkeit des Beregnungswassers betrug 7 ,5 cm/Tag. 
Aufgrund des ersten Auftretens von Atrazin und Tracer konnte eine Transportgeschwindig
keit (maximale Abstandsgeschwindigkeit) von 15 cm/Tag ermittelt werden. 

Die Ergebnisse deuten darauf hin, daB nur ein Teil des Porensystems (Grobporen) for den 
Transport verantwortlich ist. Fur eine Bodenpassage von 60 cm waren in dem gewiihlten 
Substrat 100 mm Niederschlag erforderlich. (HU 046) 

Institut fiir Viruskrankheiten der Pflanzen in Braunschweig 

Fur das Bundessortenamt wurden jeweils lQO Proben von 113 Kartoffelzuchtstiimmen und 
Vergleichssorten im Rahmen der Wertpriifung auf Resistenz gegen Blattroll-, Y-, A-, M
und S-Virus und 44 Zuchtstiimme auf Freiheit von M- und S-Virus untersucht. Bei der 
Zuchtaufbauuberwachung wurden 180 Herkunfte von Kartoffeloberstufen auf Virusbesatz 
gepruft. Fur das Bundessortenamt wurden weiter folgende Resistenzprufungen durchge
fiihrt: 6 Salatneuzuchtungen gegen Gurken- und Salatmosaikvirus, 41 Sorten von Feld- und 
Gemuseerbsen gegen Bohnengelbmosaikvirus und Scharfes Adernmosaikvirus der Erbse. 
In Zusammenarbeit mit Pflanzenschutziimtern und anderen Institutionen wurden 18 Gar
tenbohnen-, 52 Gem use-, 88 Gersten-, 17 Weizen- und 94 Weidelgriiserproben auf Virus be
fall, 190 Proben auf Scharkavirus und andere Obstviren, sowie 104 Orchideen-, 1191 Zuk-
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kerriiben-, 8 Champignon- und 180 Zierpflanzenproben aus verschiedenen Gattungen auf 
Virus untersucht. 

Mit dem Asian Vegetable Research and Development Centre (A VRDS), Shanhua/ Taiwan, 
wurde die Zusammenarbeit fortgesetzt. Durch wissenschaftliche Beratung und Unterstiit
zung von Pflanzenschutzprojekten der Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit ( GTZ) 
und des International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT), Hy
derabad/Indien, wurden gemeinsame Arbeiten iiber Virosen an tropischen Kulturen weiter
gefuhrt. Mit dem Centro International de Agricultura Tropical (CIAT), Cali/Kolumbien, 
wird die Bearbeitung van Bohnenviren in Ostafrika durchgefuhrt. Mehrere auslandische 
Wissenschaftler wurden im Rahmen van Fortbildungsaufenthalten der DSE oder des 
D AAD in speziellen Problemen unterwiesen. Weiter wurden im Berichtsj ahr Wissenschaft
ler in die Technik der Anwendung des ELISA und der Immunelektronenmikroskopie einge
wiesen. 

Nachdem in den Vorjahren die Verfahren zur Identifizierung von Viren mittels komple
mentiirer DNS und Doppelstrang-RNS im Institut etabliert worden waren, konnen sie jetzt 
vielfaltig eingesetzt werden. Vorangetrieben wurden ferner Versuche zur Transformation 
van Pflanzen, um die Moglichkeiten einer Einfuhrung van Resistenzen gegen Viren, vor al
lem bei Zuckerriibe und Kernobst, auszuloten. 

Vorbereitende Schritte wurden getan, um Arbeiten mit monoklonalen Antikorpern zu er
moglichen, nachdem ein Wissenschaftler des Instituts sich eingehend mit den Herstellungs
und Anwendungsmethoden vertraut machen konnte. 

Die Deutsche Sammlung van Mikroorganismen (DSM) wurde um die Abteilung Pflanzenvi
ren erweitert. Standort dieser Abteilung ist das Institut fur Viruskrankheiten der Pflanzen. 
Die Arbeitsgruppe hat begonnen, eine Sammlung der Pflanzenviren Mitteleuropas aufzu
bauen. Dabei wird nicht nur das Virusmaterial vermehrt, sondern auch dessen Identitiit und 
die Abwesenheit van Kontaminationen getestet. AuBerdem werden die besten Konservie
rungsmethoden fur die verschiedenen Viren erprobt. Es wurde begonnen, Antiseren herzu
stellen und untersucht, in welcher Form sie fur die Sammlung aufbereitet werden konnen, 
damit ein moglichst breites Spektrum serologischer Identifizierungsmethoden mit gering
stem Materialverbrauch bereitgestellt werden kann. Diese Untersuchungen sind weitge
hend abgeschlossen, nunmehr werden Antiseren aufbereitet. Voraussichtlich konnen aus 
2 ml Rohserum 100 Versandproben fur je 10 Tests hergestellt werden. 

Neben diesem klassischen Sammlungsmaterial werden auch klonierte Virusgenome in die 
Sammlung aufgenommen. Die DSM stellt solche Klone her, charakterisiert sie und erarbei
tet Methoden, sie fur Identifizierung und Virusnachweis in der Praxis einzusetzen zu kon
nen. Ferner sollen vollstiindig klonierte Virusgenome in Transkriptionsvektoren in di� 
Sammlung aufgenommen werden, um Referenzmaterial hoher Bestiindigkeit zu sichern. 
Die niichste Ausgabe des DSM- Kataloges wird einen pflanzenvirologischen Tei! enthalten. 
Kontakte zu Virologen im Ausland und der American Type Culture Collection wurden auf
genommen, um eine effiziente Zusammenarbeit zu ermoglichen; dabei konnte grundsiitz
lich Ubereinstimmung fur eine Form der Zusammenarbeit erzielt werden. 
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1. Versuche zur Charakterisierung von Leguminosen - Potyviren mit Hilfe monoklonaler
Antikorper und cDNA- Hybridisierung - Attempts to characterize legume potyviruses
using monoclonal antibodies and cDNA hybridisation (Vetten, H. J.)

Die Klassifizierung von Potyviren, welche die zahlenmaBig und wirtschaftlich bedeutendste 
Gruppe van Pflanzenviren darstellt, ist umstritten und bislang unbefriedigend. Je mehr Po
tyviren man mit den traditionell verwendeten biologischen, zythologischen und serologi
schen Methoden untersucht hat, desto offensichtlicher ist es geworden, daB eine klare Tren
nung einzelner Potyviren nicht moglich ist. Diese Erfahrungen wurden in den letzten J ahren 
auch bei eigenen Untersuchungen zur biologischen und serologischen Charakterisierung 
van Potyviren an Leguminosen gemacht. Stamme des bean common mosaic virus (BCMV) 
unterschieden sich serologisch untereinander genauso stark, wie z. B. cowpea aphid borne 
mosaik virus (CAMV) von blackeye cowpea mosaic virus (BICMV) oder adzuki bean mo
saik virus (AzMV). Andererseits wurden enge Beziehungen zwischen BICMV, AzMV, Pea
nut stripe virus (PSTV), soybean mosaic virus (SMV)und mehreren Potyvirusisolaten aus 
Taiwan und dem Libanon festgestellt. Eine Gruppierung und Differenzierung dieser Potyvi
ren gelang - auch unter Hinzuziehung anderer Eigenschaften - nur in Einzelfallen, so da/3 
Untersuchungen mittels monoklonaler Antiki:irper (MA) und cDNA-Hybridisierungen fur 
die Charakterisierung van Potyviren notwendig erscheinen. Die Einarbeitung in diese Tech
niken wurde <lurch einen Arbeitsaufenthalt an der Agriculture Canada Research Station in 
Vancouver/Kanada, ermoglicht. 

Nach Immunisierung van Mausen mit PStV, AzMV und BICMV wurden insgesamt 41 MA 
hergestellt, von denen 7 MA so spezifisch sind, daB sie zur ldentifizierung dieser Viren bzw. 
von Stammen dieser Viren eingesetzt werden konnen. Zwolf MA reagierten nicht nur mit al
ien getesteten Leguminosen-Potyviren, sondern auch mit anderen Potyviren und konnten 
sich evtl. als gruppenspezifisch erweisen. Das Reaktionsmuster der iibrigen MA mit den Le
guminosen-Potyviren erlaubte eine Gruppierung und Differenzierung derselben. 

Zur Charakterisierung dieser Potyviren wurde auch die cDNA-Technik eingesetzt. Ausge
hend von der ssRNA einiger ausgewahlter Leguminosen-Potyviren wurden durch ,,random
priming" cDNA- Praparate hergestellt. Damit lie/3en sich bei Verwendung milder Waschbe
dingungen Verwandschaftsverhaltnisse nachweisen, die weitgehend denjenigen entspre
chen, die mit den iiblichen serologischen Methoden erhalten worden waren. Nach Verwen
dung scharfer Waschbedingungen wurden hochspezifische Hybridisierungen erhalten. Ent
sprechende Ergebnisse konnten serologisch nur bei Verwendung van MA gefunden werden. 
Damit weist die cDNA-Hybridisierung den Vorteil auf, daB in einem Experiment nahe und 
entfernte Verwandschaftsgrade aufgedeckt werden konnen. (HV 052) 

2. Bekiimpfung von Obstvirosen: Versuche zur Priimunisierung und zur Resistenzinduk
tion mit gentechnologischen Verfahren - Control of tree fruit and small fruit viruses:
Cross protection and induction of resistance by gentic engineering (Casper, R., Maiss, E.
und Jelkmann, W: in Zusammenarbeit mit R. H. Converse, USDA, Corvallis und R.
Stace-Shmith, Agriculture Canada, Vancouver/Kanada)

1. Scharkavirus (plum pox virus, PPV)

Von der Ribonukleinsaure (RNA) des PPV wurde komplementare Desoxyribonukleinsau
re (cDNA) synthetisiert. Die cDNA Molekiile wurden anschlieBend in Plasmide (pBR 322) 

H 53 



eingebaut und in Escherichia coli kloniert. Mit acht selektierten, als PPV-spezifisch identifi
zierten Klonen wurde durch Hybridisierungen und Restriktionsenzymspaltungen eine phy
sikalische Karte des gesamten Virusgenoms mit einer Lange von 9700 Basen aufgestellt. 
Klon pPPV-NAT 309, der am 3'-Ende beginnt und eine Insertion von 866 Basenpaaren 
tragt, wurde in Hybridisierungsexperimenten fiir den Nachweis einzelstrangiger Virus RNA 
in Gesamtnukleinsaure- und PreBsaft-Praparationen von PPV infizierten Nicotiana cleve
landii-Pflanzen eingesetzt. Dabei zeigte sich, daB Hybridisierungstests zum Nachweis des 
PPV in Pflanzenrohsaften zwar geeignet sind, jedoch Hemmstoffe in den Rohsaften ausge
schaltet werden miissen, um diesen Test fiir Routineuntersuchungen problemlos anwendbar 
zu machen. 

2. Erdbeervirosen

Viruspartikel des Arab is mosaic virus ( AMV) wurden zur Herstellung eines Antiserums und 
zur molekularen Klonierung der Virus-RNA rein dargestellt. Die Gr6Ben der beiden geno
mischen Einzelstrang-Nukleinsauren stimmten in ihrer Lange mit 6960 Basen fiir die RNA 
1 und 4060 fiir die RNA 2 mit den doppelstrangigen replikativen Nukleinsauren ( dsRNAs), 
die aus AMV-infizierten Wirtspflanzen isoliert wurden, uberein. Zu den viralen Einzel
strang-RNAs wurden cDNAs synthetisiert, in die bakteriellen Plasmide pUC 9 oder 
pBR322 eingebaut und damit E.coli, Stamm DH 1, transformiert. 

Die Gr6Be der cDNA-Inserts lag zwischen 200 und 3200 Basenpaaren. Durch Spaltungen 
der Hybridplasmide mit Restriktionsendonukleasen und Southern- Hybridisierungen wurde 
fiir die RNA 2 eine physikalische Karte aufgestellt. In Northern-Hybridisierungen mit radio
aktiv markierten Klonen zu der viralen Einzelstrang-RNA konnten die Hybridplasmide der 
RNA 1 bzw. RNA 2 eindeutig zugeordnet werden. AMV-RNA wurde sowohl in Gesamt
RNA-Praparationen als auch in Rohsaften infizierter Tabakpflanzen mit radioaktiv mar
kierter cDNA durch Hybridisierungstest nachgewiesen. Aus Rohsaften infizierter Erdbee
ren gelang der Nachweis erst, nachdem der Proteingehalt der Proben durch eine Chloro
formextraktion des aufgeschlossenen Pflanzengewebes in Kombination mit einer Proteinase 
K N  achbehandlung der auf Nitrocellulose fixierten Proben verringert wurde. 

Vergleichende Untersuchungen zwischen dem ELISA und der Dot-Hybridisierung ergaben 
unter den idealen Versuchsbedingungen eine hohere Nachweisempfindlichkeit des Hybridi
sierungstests mit isolierten Viruspartikeln. Der Virusnachweis in Dot-Hybridisierungen mit 
Pflanzensaften ist aber bei geringer Viruskonzentration nur beschrankt moglich, da die Auf
tragmenge von Pflanzensaft nicht beliebig erhoht werden kann. 

Mit diesen Untersuchungen konnte gezeigt werden, daB Viren in Erdbeeren mit Hybridisie
rungstests grundsatzlich nachgewiesen werden konnen, daB jedoch noch Versuche zur Ver
besserung dieses Nachweisverfahrens durchgefiihrt werden mussen. Dies gilt insbesondere 
fiir andere Erdbeerviren, wie das strawberry crinkle virus und das strawberry mild yellow ed
ge virus, die nur in geringer Partikelzahl im Pflanzengewebe zu fin den sin d. (HV 005 + 012). 

3. Untersuchungen iiber das Rizomaniavirus - Investigations on the rizomaliia virus (Koe
nig, Renate, z. T. in Zusammenarbeit mit van der Hoeven, Cornelia und Burgermeister,
W., Institut fiir Biochemie der BBA, Braunschweig)

In naturlich infizierten Zuckerrubenwurzeln enthalt das Rizomaniavirus stets vier verschie
dene RNA-Spezies mit konstanter Gr6Be. Nach mechanischer Obertragung auf Chenopodi-

H 54 



um konnen die beiden kleineren RNA-Spezies entweder deletiert werden oder auch ganz 
verlorengehen. Um die Bedeutung der kleinen RN As fur das Krankheitsgeschehen in der 
Zuckerrube festzustellen, wurden Keimlingswurzeln von Zuckerruben mit drei verschiede
nen Virusisolaten geimpft. Isolat 1 zeigte ein ahnliches Virus-RNA-Muster, wie es in natur
lich infizierten Rubenwurzeln festgestellt wird. Beim Isolat 2 waren RNA 3 und 4 partiell de
letiert, beim Isolat 3 fehlten sie vollig. Mit den Isolaten 1 und 2 wurden im Durchschnitt ea. 
20% der inokulierten Ruben so infiziert, daB das Virus in den neugebildeten Seitenwurzeln 
nachweisbar war. Mit Isolat 3 konnten dagegen keine Infektionen in den neugebildeten Sei
tenwurzeln nachgewiesen werden. Moglicherweise ist es zu Primarinfektionen in den 
Hauptwurzeln gekommen, sie haben sich jedoch offenbar nicht weiter ausgebreitet. Die Vi
rusinfektionen mit Isolat 2 zeigten einen niedrigeren Virustiter und waren in 80% der Falle 
nach 5 Mona ten praktisch nicht mehr in den neugebildeten Seitenwurzeln nachweisbar. 
Samtlicbe Infektionen mit Isolat 1 waren auch nach 12 Monaten noch nachweisbar, das Vi
rus in diesen Wurzeln zeigte das fur Ruben typische RN A-Muster. Die Gr6Be dermit die
sem Isolat infizierten Ruben betrug im Durchschnitt weniger als 20% der Gr6Be von Ruben, 
die mit Isolat infiziert waren. RNA 3 und 4 sind daher fur die Schadwirkung des Virus von 
groBer Bedeutung, was bei unseren Versuchen zur gentechnischen Erzeugung von Rizoma
niaresistenz zu beachten sein wird. 

Um in Zusammenarbeit mit dem Institut fur Biochemie eine eventuell virushemmende Wir
kung von Genkonstrukten in einem einfachen System schnell testen zu konnen, wurde mit 
Versuchen zur Isolierung von Zuckerrubenprotoplasten aus Blattern und Kalluskulturen 
begonnen. (HV 058 + 059) 

4. Transformation von Zuckerriiben mit Agrobacterium rhizogenes - Transformation of
sugar beet with Agrobacterium rhizogenes (Ehlers, U.)

Agro bacterium rhizogenes ubertriigt wie A tumefaciens bei der Infektion von Pflanzenzellen 
einen Teil seiner Plasmid-DNA ins pflanzliche Genom und kann daher als Vektor zur Trans
formation von Pflanzen benutzt werden. Bei der Verwendung von Wildtyp - A. rhizogenes
Stammen regen die ubertragenen Gene die Pflanze zur Bildung von sog. ,,hairy roots" an, 
die den <lurch A tumefaciens induzierten Wurzelhalstumoren entsprechen. 

Sterile SproBkulturen von Zuckerruben wurden mitA. rhizogenes 15834 inokuliert. Nach 10 
bis 14 Tagen bildeten sich an den Inokulationsstellen ,,hairy roots", die abgenommen und in 
einem flussigen Niihrmedium ohne Zusatz von Wirkstoffen weiterkultiviert werden konn
ten. Transformierte ,,hairy roots" konnten als Modellsysteme dienen, um bestimmte Gen
konstrukte zu testen, die in Zuckerruben eine Resistenz gegeniiber dem beet necrotic yellow 
vein virus (BNYVV) vermitteln sollen. (HV 059) 

5. Klonierung der Nukleinsiiuren von Luteoviren - Cloning of nucleic acids of luteoviruses
(Casper, R., Prill, Birgit, Breyel, E., Chansilpa, N. und Katul, Lina)

Luteoviren verursachen erhebliche Schaden im Acker- und Gartenbau an Getreide, Zuk
kerruben, Kartoffeln, Raps, Gemiise sowie den als Anbaualternativen empfohlenen Kul
turpflanzen (Leguminosen, Olsenf, Flachs u. a.). Neben dem Kartoffelblattrollvirus (pota
to leafroll virus, PLRV), dem beet western yellows virus (BWYV), dem bean leafroll virus 
(BLRV) und dem barley yellow dwarf virus (BYDV) treten weitere, bisher noch nicht iden
tifizierte Luteoviren auf, die untereinander serologisch mehr oder weniger nah verwandt 
sind. Neben serologiscben Diagnoseverfahren werden Hybridiserungstests zum Nachweis 
dieser Viren entwickelt oder verbessert. 
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Im Plasmid-Vektor pBR 322 wurden cDNAs kloniert, die 95% des PLRV-Genoms bzw. 
85-90% des BWYV-Genoms abdecken. Damit wurde die Kartierung der beiden Luteovi
rusgenome nahezu abgeschlossen. Durch Untersuchungen zur Orientierung der 3' und 5'
Enden konnte das 3' Ende bestatigt und durch Sequenzierung definiert werden. Verschiede
ne Klone reagierten deutlich positiv in Kreuzhybridisierungstests und bestatigten die Ver
wandschaft zwischen den Stammen und Isolaten der verschiedenen Luteoviren. Durch diese
Ergebnisse werden Grundlagen fiir weitere Arbeiten zur gentechnologischen Induzierung
von Virusresistenzen geschaffen. (HV 067)

6. Untersuchungen zur Identifizierung, Charakterisierung und Klassifizierung von Pfla:n
zenviren mit unverklonten cDNAs - Investigations on the identification, characterizati
on and classification of plant viruses with uncloned cDNAs (Koenig, Renate, und An,
D., z. T. in Zusammenarbeit mit Huth, W., Weidemann, H. L. sowie Burgermeister,
W., Institut fiir Biochemie der BBA, Braunschweig)

Unverklonte cDNAs lassen sich innerhalb weniger Stunden mit Hilfe des Enzyms reverse 
Transkriptase herstellen. Derartige cDNA-Praparate haben sich als besonders geeignet fur 
die Analyse komplexer Virus-RNA-Muster und fiir die Differenzierung nahe verwandter 
Virusisolate erwiesen. Beim carnation ringspot virus und beim barley yellow mosaic virus
Isolat M, die beide zwei verschieden groBe RNA-Spezies besitzen, hybridisierten die 
cDNAs zu den groBen RNA-Spezies jeweils nur mit den groBen RN As und die cDNAs zu 
den kleinen RNA-Spezies nur mit den kleinen RNAs, d. h. zwischen groBen und kleinen 
RNAs bestehen keine starken Sequenzhomologien, die kleinen RNAs ki:innen also nicht 
subgenomische Formen oder Abbauprodukte der groBen RNAs sein. Da bei beiden Viren 
beide RNAs-Spezies fur Infektionen notwendig sind, besitzen beide ein bipartites Genom. 
- Serologisch nahe verwandte Isolate von Tobamo-, Tymo- und Carlaviren lieBen sich in
quantitativen ,,dot blot-Tests" (d. h. nach Cerenkov-Zahlung) zuverlassig unterscheiden.
,,Dot blot Tests" ki:innen auch Anhaltspunkte fiir die Identifizierung neuer Isolate geben, al
lerdings treten in solchen Tests oft auch unerwartete Kreuzreaktionen mit Viren aus ande
ren taxonomischen Gruppen auf, so daB die Ergebnisse mit anderen Methoden abgesichert
werden miissen. Auch bei Bestimmungen des Verwandschaftsgrades von Virus-RNAs ki:in
nen die Ergebnisse durch eine Reihe von Parametern beeinfluBt werden, z. B. Kompetition
um die vorhandene cDNA-Bindung in dots mit hohem Nukleinsauregehalt. Unter Beriick
sichtigung dieser Faktoren wurden die Verwandtschaftsgrade von Tombusviren neu be
stimmt, wobei sich im Gegensatz zu friiheren Untersuchungen eine enge 0-bereinstimmung
zwischen der Klassifizierung aufgrund von Hybridisierungstesten und der serologischen
Klassifizierung ergab. (HV 059)

7. Untersuchungen iiber das Vorkommen von Viruskrankheiten in Zierpflanzenkulturen
und Identifizierung der verursachenden Viren - Occurrence of virus diseases in cultures
of ornamental plants and identification of causal viruses (Lesemann, D.-E., z. T. in Zu
sammenarbeit mit Koenig, Renate, und mit den Pflanzenschutzdiensten verschiedener
Bundeslander)

Virusverdachtige Schaden traten in einem weiten Spektrum von Zierpflanzenkulturen auf. 
In der Vielzahl eingesandter Proben wurde eine Reihe von Viren gefunden und mit immun
elektronenmikroskopischen Methoden identifiziert. Einige Viren wurden in den betreffen
den Kulturen erstmalig festgestellt oder sind offenbar noch nicht beschrieben worden. Scha
digungen durch Kulturfehler im weitesten Sinne konnten in der Praxis nicht immer klar von 
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Viruskrankheiten differenziert werden. In solchen Fallen erforderte die Frage nach der Ur
sache auch eine virologische Untersuchung. 

Chrysanthemum frutescens, eine zunehmend kultivierte Pflanze, war zu einem ho hen Anteil 
mit Chrysanthemum virus B infiziert, ohne klare Symptome zu zeigen. Blattschaden in Form 
von chlorotischen Scheckungen oder nekrotischen Flecken traten in Pflanzen auf, die gleich
zeitig noch mit lettuce mosaic virus infiziert waren. Dieses Virus wurde erstmalig in Ch. fru
tescens nachgewiesen. Aus Daphne mezereum mit stark ausgepragtem Blattmosaik, wurde 
ein bisher nicht identifiziertes Potyvirus erneut isolierL In neuen Dianthus-Hybriden wurde 
eine bisher noch niemals gefundene lnfektion mit bean yellow mosaic virus nachgewiesen, 
die den bisher durchgefiihrten Abreibetest fiir Nelkenviren auf Chenopodium qmaranticolor 
in der Aussagekraft unsicher werden laBt. Gleichzeitig wurden in dem gleichen importierten 
Material isometrische Partikeln eines Virus nachgewiesen, das von allen bisher bekannten 
Nelkenviren verschieden ist. In Helleborus niger-Kulturen zur Schnittblumenproduktion 
traten ungewohnlich starke Absterbeerscheinungen auf. In diesen Pflanzen war nicht nur 
das bekannt verbreitete Helleborus Carlavirus, sondern zugleich auch cucumber mosaic vi
rus oder das bisher noch nicht in Helleborus nachgewiesene broad bean wilt virus vorhan
den. 

Letzteres wurde auch noch in anderen Zierpflanzenkulturen nachgewiesen (Eustoma, Ver
bena, Gentiana). Dabei lag meist der Serotyp 1 vor, lediglich Gentiana triflora 'Royal Blue' 
enthielt den sonst bei uns nicht nachgewiesenen Serotyp 2. Aus Impatiens 'Neuguinea-Hy
briden' mit Blattverfarbungen und MiBbildungen wurde turnip mosaic virus isoliert. Dieses 
Virus ist zeitweise in offenbar unterschwelligen Konzentrationen vorhanden, da aus den 
gleichen Pflanzen zu spateren Zeitpunkten kein Nachweis mehr moglich war. In Ligustrum 
vulgare mit Blattverfarbungen und Absterbeerscheinungen lag in zwei Fallen eine lnfektion 
mit Arabis mosaic virus vor. 

Orchideen verschiedenster Gattungen weisen nach wie vor haufig Schaden durch Virusin
fektionen auf. Nachgewiesen wurden Cymbidium mosaic virus, ,,Kurze" Orchideen-Rhab
doviren und Odontoglossum ringspot virus. In einer Herkunft von Pelargonium peltatum 
wurde das bisher in der Bundesrepublik Deutschland nur selten auftretende Pelargonium 
line pattern virus aufgefunden. In Solidaster lag Helenium virus S vor, in Sparaxis bean yel
low mosaic virus. In Treibtulpen trat die <lurch tobacco necrosis virus verursachte Augusta
Krankheit wieder massiv auf. In Verbena-Hybriden mit Blattfleckung und Absterbeerschei
nungen lag eine Mischinfektion von broad bean wilt virus und bean yellow mosaic virus vor. 
(HV 004, 042 + 064) 

8. Untersuchungen iiber verwandtschaftliche Beziehungen zwischen Viren der barley yel
low mosaic virus- Gruppe - Investigations on relationships of members of the barley yel
low mosaic virus group (Huth, W.)

Vom Erreger der Gelbmosaikvirose der Wintergerste, dem barley yellow mosaic virus (Ba
YMV), sind in Europa mehrere Isolate (z. B. M, So und NM)) beschrieben worden. Sie 
kommen mit unterschiedlicher Haufigkeit in denselben Verbreitungsgebieten der Virose 
vor und sind anhand von Symptomen nicht zu unterscheiden. Wie neuere Untersuchungen 
zeigen, sollten diese Isolate zwei verschiedenen Viren zugeordnet werden. Wegen uberein
stimmender serologischer, biologischer (Infektiositat, in vitro-Stabilitat) und physikalischer 
(Schwebedichte) Eigenschaften, sind die Isolate So und NM identisch oder doch sehr nahe 
verwandt mit dem in Ja pan isolierten namengebendem Typstamm, Ba YMV-J. Sie sind auch 
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mit wheat yellow mosaic virus (WYMV), wheat spindle streak mosaic virus (WSSMV), oat 
mosaic virus (OMV) und rice necrosis mosaic virus (RNMV) serologisch verwandt. Der en
gen serologischen Beziehungen untereinander wegen, bilden diese Viren innerhalb der 
BaYMV-Gruppe eine Serogruppe. BaYMV-M ware dagegen wegen abweichender Eigen
schaften innerhalb der Ba YMV-Gruppe ein selbstandiges Virus und ist zur Zeit einziger 
Vertreter der zweiten Serogruppe. (HV 039) 

9. Versuche zur Selektion barley yellow dwarf virus (BYDV)-resistenter Graser -
Selection of plants with resistance to barley yellow darfvirus (BYDV) (Huth, W.)

Bereits vor 15 Jahren wurde mit Versuchen zur Selektion BYDV-resistenter Pflanzen von 
Lolium perenne begonnen. Seitdem wurden mehr als 120 OOO Einzelpflanzen mit dem von 
Rhopalosiphon padi und Macrosiphon avenae iibertragbaren BYDV-Stamm mittels Blatt
lausen infiziert. N ach drei j ahriger Aufzucht im Freiland wurden selektierte Pflanzen erneut 
mit BYDV infiziert und mit ELISA auf Virus befall iiberpriift. Aus diesen Versuchen sind in
zwischen 44 Pflanzen isoliert worden, die seit mehreren Jahren trotz wiederholter Inokulati
onen virusfrei geblieben sind. Dariiber hinaus sind 24 Kreuzungsnachkommen widerstands
fahiger Pflanzen selektiert worden, die nicht an der Virose erkrankten, obwohl sie zwei Jah
re entweder im Freiland dem natiirlichen Infektionsdruck ausgesetzt oder im Gewachshaus 
standig von viruskontaminierten Blattlausen besiedelt worden waren. 

Mit Versuchen zur Selektion BYDV-resistenter Gerste wurde erst vor wenigen Jahren be
gonnen. Dabei wurde versucht, die vorhandene Immunitat gegeniiber Ba YMV mit der Wi
derstandsfahigkeit gegeniiber BYDV zu kombinieren. Aus einem gr6Beren Sortiment 
konnten zwei Linien selektiert werden, die die Widerstandsfahigkeit von 'Vixen', der bisher 
weltweit einzigen mit dem Pradikat ,,BYDV-resistent" zugelassenen englischen Sorte, iiber
treffen. Diese beiden Linien, die immun sind gegeniiber BaYMV, tolerieren BYDV unter 
extremen Infektionsbedingungen oder reagieren mit nur geringen Ertragsminderungen auf 
den Virusbefall. (HV 037, 038 + 039) 

10. Versuche zur Reinigung des cacao swollen shoot virus (CSSV) und zum Studium seiner
Teilcheneigenschaften. - Experiments on the purification of cacao swollen shoot virus
(CSSV) and for the study of its particle properties (Paul, H.-L. und Uhde, Christiane)

CSSV hat in vielen Kakao anbauenden Landern eine sehr groBe wirtschaftliche Bedeutung. 
Seine Ubertragung, Ausbreitung, Wirtspflanzen und Bekampfungsmoglichkeiten werden 
seit langerem studiert. Bislang kaum untersucht, sind seine Partikelneigenschaften, da das 
Virus nicht in ausreichender Menge und Reinheit gewonnen werden kann. Ausgehend von 
unseren Untersuchungen, die eine Schnelldiagnose mittels ELISA ermoglicht haben, wur
den Versuche zur Reinigung gr6Berer Mengen des CSSV begonnen. Symptomtragende 
Blatter haben zwar die hochste Viruskonzentration, enthalten aber nur wenig CSSV; hinge
gen sind groBe Mengen von storenden Substanzen, vor allem Schleimstoffe vorhanden, die 
die Anwendung der iiblichen Reinigungsverfahren von Viren vereiteln. Es werden deswe
gen Versuche ausgefuhrt, die priifen, ob uniibliche Kombinationen von Behandlungen 
( enzymatische Vorbehandlungen, Filtrationen, praparative Elektrophorese, Verteilungs
chromatographie, Affinitatschromatographie) die Herstellung von Praparaten ermogli
chen. (HV 001) 
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11. Weiterentwicklung von Nachweisverfahren fiir Quarantiineviren der Kartoffel zur An
wendung 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 als Quarantiineschiidlinge der Kartoffel eingestuften Viren Andean potato latent vi
rus (APLV), Andean potato mottle virus (APMV), Arracacha virus B-Oca Stamm 
(AVB-0), potato virus T (PVT) und tobacco ringspot virus-Calico Stamm (TRSV-Ca) wer
den Nachweismethoden benotigt, die fiir den Einsatz in einer GroBserientestung von impor
tiertem Kartoffelmaterial geeignet sind. Ziel der Untersuchungen war es deshalb, moglichst 
alle diese Viren mit Hilfe des rationell einsetzbaren ELISA nachzuweisen. In Fortfiihrung 
der Arbeiten aus dem Vorjahr konnten fiir diese Viren ELISA-Antiseren hergestellt wer
den, so daB der Nachweis aller dieser Viren mit einer Pflanzensaftprobe moglich ist. Dabei 
konnen die Stiimme des APL V und des APMV mit Mischseren erfaBt werden. Der Pflan
zenschutzdienst konnte damit die bisher iiblichen, weniger empfindlichen oder zeitrauben
deren Nachweismethoden durch ELISA ersetzen und Serientestungen rationeH durchfiih
ren. (HV 057) 

U. Vergleich eines deutschen und des Anden-Stammes des Kartoffelvirus S: Serologie,
Spaltmuster der Hilllproteine, RNA/cDNA-Hybridisierung und Blattlausiibertragbar
keit - Comparison of a German and the Andean strain of potato virus S: Serology,
Cleavage Patterns of the Coat Proteins, RNA/cDNA Hybridization and Transmissibili
ty by Aphids (Weidemann, H. L., und Koenig, Renate)

Die im V orjahr begonnenen Versuche zur Unterscheidung zweier Herkiinfte des Kartoffel
virus S wurden fortgesetzt. Der Andenstamm des Kartoffelvirus S (PVSa) und ein deutscher 
Stamm (PVSg) infizierten beide die Indikatorpflanze Chenopodium quinoa systemisch, und 
mit ELISA waren sie nicht unterscheidbar. In den Spaltmustern, die nach Behandlung mit 
geringen Mengen von Staphylococcus aureus V8-Protease (1,25 µ.g-ml) in Polyacrylamid
Porositiitsgradientengelen erhalten wurden, trat jedoch beim Hiillprotein des PVSa eine 
Ban de (M

r 
27  OOO) auf, die beim PVSg-Hullprotein des PVSa nicht feststellbar war. Die bei

den Isolate lieBen sich auBerdem gut durch Cerenkov-Messung im quantitativen dot-blot
Hybridisierungstest mit 'random- primed' cDNAS unterscheiden. Der Prozentsatz der 
Blattlausiibertragbarkeit war beim PVSg mit 2,4 % etwas niedriger als beim PVSa mit 8,5%. 

Die Ergebnisse zeigen, daB PVSa und PVSg nicht identisch sind, obwohl sie gleiche Sympto
me auf der Indikatorpflanze C. quinoa hervorrufen. (HV 065). 

13. Virusnachweis mit ,,Dot-ELISA" in Pre8siiften aus Kartoffelblattem und - knollen -
Virus detection by ,,dot-ELISA" in crude sap of potato leaves and tubers (Weidemann,
H.L.)

Als ,,Dot-ELISA" wird eine Methode bezeichnet, bei der der ELISA auf Nitrozellulose 
(NC)-Membranen durchgefiihrt wird, auf die die Proben aufgetropft werden. Das bereits im 
Vorj ahr beschriebene Verfahren wurde zur Virustestung von Kartoffelproben eingesetzt. In 
PreBsiiften aus Kartoffelbliittern konnten die Kartoffelviren M, S, Y, A und Kartoffelblatt
rollvirus bis zu einer Verdiinnung von 1/1024 erfaBt werden. In KnollenpreBsiiften war der 
Verdiinnungsendpunkt deutlich abhiingig vom physiologischen Alter der Knolle und vom 
Ort der Probennahme. Proben aus dem Kronenende von mit Rindite behandelten Knollen 
zeigten iihnliche Ergebnisse wie die Proben aus den Bliittern. Bei unbehandelten Knollen 
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und bei Proben aus dem Nabelende konnten die PreBsafte langst nicht so stark verdiinnt 
werden. Zur Zeit muB noch die Zuverlassigkeit des Testes bei unbehandelten Knollenpro
ben gepriift werden. Ein ,,Dot-ELISA" konnte auch verhaltnismaBig einfache Probennah
men im Bestand erlauben. (HV 066) 

14. Untersuchungen iiber das Vorkommen von Pflanzenviren in Gewiissern und Boden -
Occurence of plant viruses in natural waters and soils (Lesemann, D.-E. und Koenig,
Renate, z. T. in Zusammenarbeit mit Rudel, M., Landes-Lehr- und Forschungsanstalt
fiir Landwirtschaft, Weinbau und Gartenbau, Neustadt a. d. WeinstraBe, und Kunze,
L., Institut fiir Pflanzenschutz im Obstbau)

Eine Reihe von neuen Virusisolaten wurde in Gewassernund Boden identifiziert. Eine Pro
be aus einem Kanai in der Nahe einer Klaranlage enthielt groBe Mengen an carnation ring
spot virus. Nach dem carnation mottle virus und dem carnation Italien ringspot virus ist dies 
das dritte von uns in natiirlichen Gewassern festgestellte Nelkenvirus. Das carnation Italien 
ringspot virus, fiir das wir wegen seines Vorkommens in einem Waldbach auch andere natiir
liche Wirte vermutet batten, wurde jetzt in einem natiirlich infiziertem Kirschbaum festge
stellt. Aus verschiedenen Graben in Weinbaugebieten wurde.neben dem Tabaknekrosevi
rus des ofteren Petunia asteroid mosaic virus isoliert. Dieses Virus war in friiheren Untersu
chungen von Bercks haufig in Reben und von Kunze und Koenig haufig in Kirschen nachge
wiesen worden. In Boden im Gebiet um Braunschweig, besonders im Versuchsgut Ahlum, 
wurden mehrere Tobamoviren und Viren, die moglicherweise dem in England vorkommen
den beet soilborne virus ahnlich sind, festgestellt. Bei einer Reihe von Infektionen mit bo
den- oder wasserbiirtigen Pathogenen konnten keine Partikeln, wohl aber betrachtliche 
Mengen von doppelstrangigen RNAs nachgewiesen werden. (HV 058) 

15. Untersuchungen zum serologischen Nachweis des Erregers der Kartoffelringfiiule ( Co
rynebacterium sepedonicum) in latent infizierten Kartoffelknollen - Studies on the se
rological detection of Corynebacterium sepedonicum in latent infected potato tubers
(Rohloff, H., in Zusammenarbeit mit Langerfeld, E., Institut fiir Pflanzenschutz in Ak
kerbau und Griinland der BBA, Braunschweig)

Zurn serologischen Nachweis von Corynebacterium sepedonicum (neuerdings: Clavibacter 
michiganense subsp. sepedonicum) mit dem ELISA wurde ein hochtitriges Antiserum her
gestellt und nach Aufarbeitung mit alkalischer Phosphatase konjugiert. In Verdiinnungsrei
hen von Bakterien aus Reinkulturen wurde festgestellt, daB sich mit dem ELISA noch 1Q3 
Zellen pro ml sicher nachweisen lassen. Neben dieser hohen Sensibilitat hat das Antiserum 
auch eine gute Spezifitat, denn Kreuzreaktionen wurden nur in wenigen Fallen mit Kulturen 
von C. michiganense festgestellt, fiir das die Kartoffel keine natiirliche Wirtspflanze ist. Mit 
Erwinia carotovora subsp., carotovora, E. carotovora subsp. atroseptica und E. chrysanthe
mi gab es keine Kreuzreaktionen. Zur Kliirung der Frage, wie das Antiserum zur Verwen
dung unter den praktischen Bedingungen des Pflanzenschutzes geeignet ist, wurde je eine 
Charge des Serums den Pflanzenschutzamtern in Bonn, Hannover und Kiel zur Verfiigung 
gestellt. 
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Institut fiir Mikrobiologie in Berlin-Dahlem 

Im Berichtsjahr wurde ein groBer Teil der Forschungskapazitat des Institutes durch diagno
stische Untersuchungen von eingesandtem Pflanzenmaterial mit Verdacht auf Befall durch 
Pilze, Bakterien und Mykoplasmen in Anspruch genommen. Es wurden 34 derartige Falle 
bearbeitet und zu einem groBen Teil abgeschlossen. Dariiber hinaus wurden fiir andere In
stitute 10 Bakterien- und 165 Pilzisolate bestimmt. Fiir wissenschaftliche Untersuchungen 
wurden 12 MLO-Herkiinfte aus der Sammlung des Institutes abgegeben. 

1. Pilzkrankheiten des Durum-Weizens: Erhebungen iiber das Auftreten von Fusarien und
Schwiirzepilzen an Kornern - Fungal diseases of durum wheat: Incidence of Fusaria and
dematiaceous fungi like Alternaria, Epicoccum and Cladosporium on seeds (Nirenberg,
Helgard I., in Zusammenarbeit mi! Kling, Ch., Universitat Hohenheim, Landessaat
zuchtanstalt)

Durum- oder Hartweizen (Triticum durum) ist eine Kulturart warmerer, insbesondere 
durch Sommertrockenheit gekennzeichneter Gebiete. In der Bundesrepublik Deutschland 
wird der Anbau von Durum-Weizen seit 1982 forciert. 

Die Erzeugung von Hartweizen in der Bundesrepublik Deutschland wirft Probleme auf, die 
vor allem die Qualitat betreffen. Eines dieser Probleme ist der Befall der Weizenkorner mit 
Pilzen der Gattung Fusarium, von denen einige Mykotoxine bilden konnen. AuBerdem wird 
iiber den Befall von Schwarzepilzen wie Alternaria, Epicoccum und Cladosporium geklagt, 
deren Auftreten am Korn schwarze Stippen in den Teigwaren hinterlaBt. 

Mit den Untersuchungen, iiber die h.ier berichtet wird, ist 1985 begonnen worden. Sie sollen 
klaren, welche Bedeutung den einzelnen Fusarien und Schwarzepilzen zukommt und ob die 
Haufigkeit ihres Auftretens von Reifestadium, Standort und Jahreswitterung beeinfluBt 
wird. Im folgenden werden die Ergebnisse fiir die im Jahre 1986 geernteten Weizenproben 
dargelegt. In Klammern werden die entsprechenden Befunde des Vorjahres angegeben. 

An drei Standorten, namlich Wahn (Rheinland), Herxheim {Rheinland-Pfalz) und Lud
wigsburg (Wiirttemberg) wurden aus unbehandelten Hartweizenbestanden der Sorten 
'Mondur' und 'Grandur' im Stadium der Gelbreife und im Stadium der Totreife je 20 Ahren 
entnommen und gedroschen; die Korner wurden tiefgefroren und bis zur Untersuchung in 
einer Tiefkiihltruhe autbewahrt. 

Der Fusarium-Befall betrug bei den aus Wahn stammenden Proben-11 bis 15% (59 bis 81 % ). 
Die am Stan do rt Ludwigsburg gezogenen Proben wiesen einen Befall von 57 bis 66% ( 47 bis 
55%) auf, wahrend fiir den Stan do rt Herxheim ein Befall von 8% ( 6%) festgestellt wurde. 
Der Fusarium-Befall war also wie schon im Vorjahr an den einzelnen Standorten verschie
den stark. Bemerkenswert ist der in beiden Versuchsjahren sehr geringe Befall am rhein
land- pfalzischen Standort Herxheim. Der nach dem Vorjahresergebnis unerwartet niedrige 
Befall am Standort Wahn im Jahre 1986 kann vorerst nicht erklart werden. Der Anteil ein
zelner Fusarium-Arten an den Fusarien insgesamt war in den beiden Versuchsjahren ver
schieden. Wahrend 1985 55% der nachgewiesenen Fusarien als F. nivale ( = Gerlachia niva
lis) bestimmt wurden, hatte dieser Pilz 1986 nur einen Anteil von 10%. Am haufigsten wurde 
1986 F. graminearum gefunden; sein Anteil an den Fusarium-Isolaten betrug 40%, wahrend 
dieser Pilz 1985 nur in wenigen Proben und dann auch nur vereinzelt nachzuweisen war. F. 
avenaceum war mit 22% ebenso wie im Vorjahr (36%) das zweithaufigste Fusarium. Ein
fliisse der Sorte und des Reifestadiums konnen aus den vorliegenden Daten noch nicht abge
leitet werden. 
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Der Befall mit Schwarzepilzen insgesamt lag 1986 bei durchschnittlich 95% und war damit 
ungefahr gleich hoch wie im Vorjahr (93% ). Unterschiede zwischen den Standorten, Sorten 
und Reifestadien waren nicht zu erkennen. An der Gesamtzahl der nachgewiesenen Schwar
zepilze batten Alternaria-Arten einen Anteil von 59% ( 47% ), Epicoccum-Arten einen An
teil von 10% (35%) und Cladosporium-Arten einen Anteil von 31 % (18% ). 

2. V ersuche zur spezifischen Anfiirbung von Pilzhyphen mit Lectin-Fluorochrom-Konjuga
ten - Experiments for labelling of endophytic fungi by fluorochrome conjugated lectins
(Petzold, H., in Zusammenarbeit mit Butin, H., Institutfiir Pflanzenschutz im Forst der
BBA, Braunschweig)

Bei Untersuchungen iiber die moglichen Ursachen der neuartigen Waldschaden werden aus 
kranken Fichten mit bemerkenswerter RegelmiiBigkeit besdmmte Pilze isoliert - und zwar 
auch aus griinen, noch gesund aussehenden Nadeln! Die phytopathologische Bedeutung 
dieser Pilze ist vor allem deshalb schwer zu beurteilen, weil es mit den gangigen Praparati
ons- und Farbemethoden im allgemeinen nicht gelingt, endophytisches Myzel in den Nadeln 
.mikroskopisch nachzuweisen. Durch den Einsatz von Fluorochromen, die an substratspezi
fische Lectine gekoppelt sind, wird versucht, eine selektive Anfarbung endophytischer Pilz
hyphen zu erreichen. 

Die Versuche, iiber die hier berichtet wird, wurden an Pilzhyphen aus Reinkulturen von Lo
phodermium piceae (Fuckel) Hohn, Pezicula livida (Berk. & Br.) Rehm und Sirococcus stro
bilinus Preuss durchgefuhrt. AuBerdem wurde Rhizosphaera kalkhoffii Bubak in die Versu
che einbezogen. Es wurden 14 Lectine unterschiedlicher Substratspezifitat in Verbindung 
mit verschiedenen Fluorochromen auf ihr Markierungsvermogen getestet. Ferner wurde der 
EinfluB verschiedener Fixationsmittel auf die Spezifitat der Farbungen untersucht. 

Ein aus Phytolacca americana isoliertes Lectin wurde von den Hyphen aller vier Pilze ge
bunden. Mit einem aus Weizenkeimlingen gewonnenen Lectin konnten die Hyphen von 
L. piceae, P. livida und S. strobilinus, nicht aber die von R. kalkhoffii markiert werden, wah
rend das aus Convallia ensiformis stammende Concanavalin our den Hyphen von R. kalk
hoffii anhaftete. P. livida unterscheidet sich v6n den drei anderen Pilzen durch eine starke
Eigenfluoreszenz des Plasmas. Die Art des Fluorochroms hatte keinen EinfluB auf das spezi
fische Bindungsvermogen der Lectine. Das gilt auch fur die verwendeten Fixationsmittel.
Im nachsten Schritt soll der Nachweis endophytischer Pilze in Fichtennadeln versucht wer
den.

3. Untersuchungen iiber den Einflu8 einer intensiven Pflanzenproduktion auf die Zusam
mensetzung der Bodenpilzflora - Does a highly intensive plant production induce chan
ges in the fungal soil flora? (Nirenberg, Helgard I., Metzler, B., Gruhn, Ute, Sauthoff,
W., in Zusammenarbeit mit Bartels, G., Institut fur Pflanzenschutz in Ackerbau und
Griinland der BBA, Braunschweig)

Die Bodenpilzflora ist Teil des Naturhaushaltes und ein wichtiger Faktor der Bodenfrucht
barkeit. Die Untersuchungen sollen klaren, ob eine langjahrige intensive Bodenbewirt
schaftung und der damit verbundene hohe Pflanzenschutzmittelaufwand die Zusammenset
zung der Bodenpilzflora verandern. 

Das Vorhaben steht im Zusammenhang mit einem seit sechs Jahren laufenden GroBversuch 
der Biologischen Bundesanstalt in Ahl um bei Braunschweig, der von G. Bartels, Institut fur 
Pflanzenschutz in Ackerbau und Griinland, konzipiert warden ist und betreut wird. Der 
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Versuch soil AufschluB dariiber geben, in welchem MaBe die Wirtschaftlichkeit der Produk
tion durch einen unterschiedlich intensiven Pflanzenschutz- und Dungemitteleinsatz langfri
stig beeinfluBt wird. 

In dem Vorhaben, iiber das bier berichtet wird, werden Bodenproben aus Versuchsteilstiik
ken der Intensitiitsstufen 10 und 13 untersucht. 10 ist durch den Verzicht auf die Anwendung 
von Pflanzenschutzmitteln und einen sehr geringen Diingemittelaufwand gekennzeichnet; 
13 bedeutet einen intensiven Pflanzenschutz, der auch vorbeugende MaBnahmen ein
schlieBt, bei gleichzeitig hohem Diingemittelaufwand. Die 1987 untersuchten Proben 
stammten von einem Schlag, auf dem Winzerweizen stand. 

In Anlehnung an einschlagige methodische Untersuchungen von Domsch und Garns (1967) 
wurde versucht, den Boden zu waschen, um Pilzsporen zu entfernen und moglichst nur My
zelien nachzuweisen. Darauf muBte jedoch verzichtet werden, weil der ganz uberwiegend 
aus Schluff bestehende Ahlumer Versuchsboden im stromenden Wasser auch durch sehr fei
ne Siebe nicht zuriickgehalten wird. Umfangreiche Versuche, den Boden im Schiitteltrichter 
zu waschen, fuhrten ebenfalls nicht zum Erfolg; im Waschwasser waren immer nur wenige 
Pilzsporen nachweisbar, was die Annahme nahelegt, daB die Sporen entweder trotz intensi
ven Schiittelns nicht freigegeben oder bei der Sedimentation der Bodenteilchen wieder ad
sorbiert werden. 

Bei der Untersuchung des Bodenpilzspektrums werden drei Gruppen von Pilzen unterschie
den. 

Ascomycetes, Deuteromycetes, Basidiomycetes (Nirenberg, Metzler) 

Fur die Untersuchungen wird lufttrockener Boden verwendet. Die Bodenpartikel werden 
auf 0,50 bis 0,63 mm 0 gesiebt; das Trockengewicht der Partikel betri:i.gt durchschnittlich 4,1 
mg. Die Isolierung erfolgt auf SNA (Nirenberg 1976), einem sehr ni:i.hrstoffarmen Agarme
dium, dem Chlortetracyclin (10 mg/1), Dihydrostreptomycinsulfat (50 mg/1) und Penicillin G 
(100 mg/I) zugesetzt werden. Schwer bestimmbare Pilze werden auf Spezialni:i.hrmedien wei
terkultiviert, damit die taxonomisch wichtigen Merkmale hervortreten und erkannt werden 
konnen. 

Bisher wurden 2000 Isolate bestimmt. Sie gehoren 92 Arten aus 39 Gattungen an. Am hi:i.u
figsten wurden Vertreter folgender Arten gefunden: Cladosporium cladosporioides, Exo
phiala jeanselmei, Fusarium merismoides, F. oxysporum, F. tabacinum, Geomyces panno
rum, Gliomastix murorum, Humicola grisea, Paecilomyces carneus, P. marquandii, Penicil
lium canescens, Pe. hordei, Pe. nigricans, Phoma eupyrena, Trichoderma hamatum, T. ko
ningii, T. viride, Trichosporon beigelii, Ulocladium consortiale, Verticillium nigrescens. 

Statistisch gesicherte Unterschiede zwischen 10 und 13 konnen aus den bisher vorliegenden 
Ergebn:issen nicht abgeleitet werden. 

Zygomycetes (Gruhn) 

Auch fur die Isolierung der Zygomycetes wird lufttrockener Boden verwendet. Die Boden
partikel werden auf 0,63 bis 1,0 min 0 gesiebt; das Trockengewicht der Partikel betri:i.gt im 
Durchschnitt 16,3 mg. Als Ni:i.hrmedium fur die Isolierung dient 1 %iger Mohrensaftagar, 
dem Chlortetracyclin, Dihydrostreptomycinsulfat und Penicillin in den oben angegebenen 
Konzentrationen zugesetzt werden. 
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Bisher wurden 3272 Isolate bestimmt, die 23 Arten aus sieben Gattungen angehoren. Ver
treter folgender Arten wurden regelmiiBig gefunden: Mortierella alpina, M. hyalina, M. 
elongata, M. minutissima, M. humilis, M. exigua, Mucor hiemalis, Coemansia aciculifera, 
Syncephalis spp. (2), Piptocephalis spp. (2). 

In den im Juni und im August 1987 gezogenen Bodenproben waren in 10 die Zahl der Zygo
myceten insgesamt und die Zahl der Arten statistisch gesichert hoher als in 13 . 

Oomycetes (Sauthoff) 

Es wurden nur Pilze der Gattung Pythium isoliert. Voruntersuchungen zeigten, daB lufttrok
kener Boden im Gegensatz zu Literaturangaben fiir die Isolierung von Pythien wenig geeig
net ist. Deshalb wird der Boden nur soweit getrocknet, daB er nach einer Siebung (2 mm) ge
rade eben rieselfahig ist. Der gesiebte, griindlich gemischte und bei 4 °C aufbewahrte Boden 
wird in ea. 5 mm hoher Schicht in eine Petrischale gefiillt und mit Hilfe einer Fixativspritze 
mehrfach mit sterilem Wasser vorsichtig iiberspriiht, und zwar so, daB das Wasser immer so
fort einzieht und die Oberfliiche des Bodens kaum verliiuft. Dann wird die Spitze einer 
Amalgamspritze durch mehrfaches Einstechen an verschiedenen Stellen der Petrischale mit 
Boden gefiillt; anschlieBend wird ein Bodenstrang im Durchmesser von 1,0 mm herausge
preBt und auf einem Objekttriiger abgelegt. Von dem Bodenstrang werden mit einer Ra
sierklinge ea. 0,75 mm dicke Scheiben abgeschnitten. Fur die Isolierung wird 2%iger Moh
rensaftagar verwendet, dem Enoxacin ( 40 mg/I) und Validamycin ( 450 mgn) zugesetzt wer
den. Nach 48 Stunden werden die Petrischalen mikroskopisch kontrolliert und Hyphenspit
zen von ausgewachsenen Pythium-Myzelien auf Mohrenschnitzelagar ubertragen. 

Bisher wurden 1100 Isolate bestimmt. Sie gehoren 11 Pythium-Arten an, von den en sechs re
gelmiiBig gefunden werden. Dies sind Pythium oligandrum, P. irregulare, P. sylvaticum, P. 
heterothallicum, P. intermedium und eine noch nicht beschriebene Pythium-Art. Davon sind 
vier Arten heterothallisch, von denen wiederum zwei, niimlich P. sylvaticum und 
P. heterothallicum nur durch das Kreuzungsexperiment sicher identifiziert werden konnen.

U nterschiede zwischen 10 und 13 konnten bisher nicht festgestellt werden. Das gilt sowohl fiir 
die Gesamtzahlen der Pythium-Isolate als auch fiir die Hiiufigkeiten der einzelnen Arten. 

4. Untersuchungen iiber den Einflu8 einer intensiven Pflanzenproduktion auf die Bodenal
genflora - Does a highly intensive plant production induce changes in the algal soil flora?
(Oesterreicher, W., und Sauthoff, W., in Zusammenarbeit mit Bartels, G., Institut fiir
Pflanzenschutz in Ackerbau und Griinland der BBA, Braunschweig)

Das Vorhaben steht im Zusamrrienhang mit dem im vorhergehenden Beitrag erwiihnten 
GroBversuch der Biologischen Bundesanstalt in Ahlum bei Braunschweig. Untersucht wer
den Bodenproben aus Versuchsteilstiicken der Intensitiitsstufen 10 und 13 . Die 1987 unter
suchten Proben stammten von einem Schlag, auf dem Winterweizen stand. 

Anhand von Bodenproben, die jeweils zu Beginn der Monate Mai, Juni, August und Okto
ber 1987 gezogen worden waren, wurden die Gesamtzahl der Cyanobakterien (Blaualgen) 
und die Gesamtzahl der eukaryotischen Algen bestimmt. In den beiden Wochen vor der er
sten Probennahme waren in dem Versuchsteilstiick der Intensitiitsstufe 13 zwei Herbizide an
gewandt worden. Ende September, also kurz vor der vierten Probennahme, wurden die 
Versuchsfliichen gepfliigt. 
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In der Zeit von Mai bis August war die Zahl der Blaualgen in 13 statistisch gesichert geringer 
als in 10 (p < 0,002). Nach dem Pfliigen wurden nm wenige Blaualgen gefunden, und zwar in 
beiden Versuchsteilstiicken gleich vie!. Die Zahl der eukaryotischen Algen war im Mai in 13 

erheblich geringer als in 10 (p < 0,001); der Unterschied verschwand bis August. Nach dem 
Pfliigen wurden in den Proben aus beiden Versuchsteilstiicken weniger eukaryotische Algen 
gezahlt. Im Gegensatz zu den Blaualgen bestand hier j edoch ein deutlicher U nterschied zwi
schen den Intensitatsstufen: In 13 wurden nur halb soviel eukaryotische Algen gefunden wie 
in 10 (p < 0,001). 

Die Analyse des Algenspektrums erforderte umfangreiche V orarbeiten. Nur wenige Algen
arten und -gattungen konnen allein nach den in Rohkulturen ausgebildeten morphologi
schen Merkmalen bestimmt werden. In den meisten Fallen ist die Kenntnis des gesamten 
Entwickiungszyklus notwendig. Ausgehend von den in Rohkulturen aufgetrenen verschie
denen Kolonietypen wurden deshalb in groBer Zahl Klonkulturen angelegt, die im einzel
nen studiert und schlieBlich bestimmt wurden. Auf diese Weise wird ein Oberblick iiber die 
in den Versuchsboden vorkommenden Algen gewonnen. Mit zunehmender objektspezifi
scher Erfahrung gelingt es dann, die in Rohkulturen auftretenden Kolonien bestimmten 
Gattungen oder Arten zuzuordnen. Erst dadurch wird die quantitative Erfassung einzel
ner Taxa moglich. 

Bisher wurden in dem Ahlumer Boden 14 Gattungen eukaryotischer Algen nachgewiesen. 
Davon traten sechs in lo und 13 mit unterschiedlicher Haufigkeit auf. Klebsormidium flacci
dum und Stichococcus bacillaris wurden in Proben aus 13 haufiger gefunden als in Proben aus 
10 . Dagegen traten Diatomeen sowie Chlamydomonas spp., Muriella sp. und Protosiphon 
botryoides in 10 haufiger auf als in 13• 

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. Untersuchun
gen im Rahmen eines BMFT/GFP-Forschungsprogrammes befaBten sich mit dem EinfluB 
nematodenresistenter Zuckerriib�nlinien auf die Vermehrungsrate von Heterodera schach
tii. Als Teilprojekt des Versuches zum Bodenschutzprogramm in Ahlum wurde die Auswir
kung von Pflanzenschutzmitteln auf die Nematodenfauna untersucht. Weitere Arbeiten be
faBten sich mit Nematoden an Mais und Getreide, mit der Verbesserung 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 Priifung von Nebenwirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf den 
Naturhaushalt, wurden grundlegende Untersuchungen intensiviert. Das betrifft besonders 
Versuche iiber Antagonisten von Nematoden und deren mogliche Beeintrachtigung durch 
Pflanzenschutz111ittel. 

Im Rahmen der Amtshilfe fur das Bundessortenamt wurden folgende Priifungen durchge
fuhrt: 78 Kartoffelsorten und Zuchtstamme auf Resistenz gegen Globodera rostochiensis 
Pathotyp Ro 1, 29 gegen Ro2/3, 40 gegen Ro4, 28 gegen Ro5. Ge gen G. pallida Pathotyp Pa2 
und Pa3 wurden 23 Stamme bzw. Sorten gepriift. Bei Getreide wurden 5 Hafersorten, 
6 Sommergersten und 4 Sommerweizen auf Resistenz gegen Heterodera avenae Pathotypen 
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A +C (Ha 11 + Ha 12) und C+ D (Ha 12 + Ha 21) getestet. 24 Olrettichsorten und 13 Senf
sorten standen in der Priifung gegen Heterodera schachtii. 

Im Fachgebiet Wirbeltierkunde wurden die Erhebungen iiber Saatschaden durch Waldmau
se an Zuckerriiben fortgefiihrt. Weitere Untersuchungen befaBten sich mit der Entwicklung 
und Priifung neuer Bekampfungsverfahren gegen die Schermaus, mit Moglichkeiten der 
Prognose von Massenvermehrungen der Feldmaus und mit der Abschatzung der Effizienz 
des gegenwartig praktizierten Bisambekampfungssystems. Bei dem Modellvorhaben 
,,Vergleichende Untersuchungen in integriert und konventionell gefiihrten GroBbetrieben" 
wurde die Untersuchung der Kleinsauger und Amphibien iibernommen. Die Entwicklung 
von Methoden zum Nachweis von Nebenwirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf Wirbel
tiere unter besonderer Beachtung der Empfindlichkeit verschiedener Kleinsauger und Vo
gel wurde fortgesetzt. 

1. Erstnachweise pflanzenparasitiirer Nematoden - First records of plant parasitic nemato-
des (Sturhan, D.)

Die Erfassung von Vorkommen und Verbreitung pflanzenparasitarer Nematoden in der 
Bundesrepublik Deutschland ist insbesondere aus Quarantanegriinden von Bedeutung. Im 
Berichtsjahr wurden die als potentielle Virusvektoren in Betracht kommenden Arten Lon
gidorus juvenilis und Trichodorus velatus erstmals nachgewiesen, beide im Mittelrheinge
biet. Der zuvor nur aus Sibirien bekannte Zystennematode Globodera artemisiae wurde an 
Gemeinem BeifuB in der Nahe von Stade gefunden. Damit sind fiir die Bundesrepublik 
Deutschland zwei Globodera-Arten gemeldet worden, die leicht mit Kartoffelnematoden zu 
verwechseln sind. Zwei noch unbeschriebene Meloidogyne-Arten wurden nachgewiesen, 
von denen eine auch an Getreidearten parasitiert. Weitere, noch nicht identifizierte Wurzel
gallennematoden scheinen neben den bisher vier aus dem Freiland bekannten Arten vorzu
kommen. (HH 003) 

2. Nematoden (Bursaphelenchus spp.) in Laubbiiumen - Nematodes (Bursaphelenchus
spp.) in deciduous trees (Schauer-Blume, M.)

In der Bundesrepublik Deutschland wurde ein Bursaphelenchus mucronatus-iihnlicher Ne
matode in Laubbaumen gefunden. Er ist eng verwandt mit dem Kiefernholznematoden 
Bursaphelenchus xylophilus, der in Japan j ahrlich den Tod vieler Kiefern verursacht. Im Ge
gensatz zu dem Quarantaneschadling B. xylophilus gilt B. mucronatus als nicht pathogen fiir 
Koniferen, sondern wird als harmloser Pilzmyzelsauger angesehen. Sein Verbreitungsgebiet 
iiberschneidet sich mit dem von B. xylophilus in Japan, Kanada, China und den USA weitge
hend. In Kreuzungsexperimenten lieBen sich sowohl Isolate aus Eiche und Kirsche mitein
ander kreuzen, als auch ein Isolat aus Eiche mit einem B. mucronatus-Stamm, der in Siid
frankreich in Kiefern vorkommt. Nach Literaturangaben ist die franzosische Herkunft von 
B. mucronatus auch bedingt kreuzbar mit der pathogenen Art B. xylophilus.

Eine eindeutige Bestimmung dieser Nematoden ist problematisch, da die morphologischen 
Merkmale zur Differenzierung von B. mucronatus nicht immer stabil sind. Dariiber hinaus 
gibt es zumindest in den USA pathogene Formen, die sich morphologisch unterscheiden. 
Wegen dieser Unsicherheiten verdient die bei uns aus Laubbaumen isolierte B. mucronatus
iihnliche Form besondere Beachtung. Es muB gepriift werden, ob bereits geschwachte 
Baumbestande durch die Nematoden eventuell zusatzlich belastet werden. (HH 003) 
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3. Untersuchungen zur Resistenz von Kartoffeln gegen Globodera pallida - Studies on the
resistance of potato to Globodera pafilda (Rumpenhorst, H. J.)

Die Priifung von Kartoffelsorten auf Resistenz gegeniiber Kartoffelnematoden ist in einer 
EG-Richtlinie festgelegt. Im Rahmen des EPPO- Panel ,,Kartoffelnematoden" wurden die 
Versuche iiber die Messung der Resistenz gegeniiber G. pallida zwischen Instituten aus den 
Niederlanden, Frankreich, dem Vereinigten Konigreich und der Bundesrepublik Deutsch
land fortgesetzt. Das Konzept d.es Panel, Resistenzstufen mit Hilfe von Standardklonen zu 
markieren, wurde auch durch die Versuche 1987 in der Mehrzahl der Versuchsserien als aus
reichend zuverlassig erkannt. Der EinfluB der Priifstelle mit ihren speziellen methbdischen 
Eigenheiten ist bei Verwendung der gleichen Virulenz gering; er liefert nur 8% der Gesamt
varianz. Es gibt allerdings einige Standardsorten, die bei einwandfreien Versuchsbedingun
gen wesentlich starker als andere auf bestimmte Umwelteinfliisse reagieren und dadurch in 
der Rangfolge springen. So zeigt z. B. die Sorte 'Darwina' unter Freilandbedingungen eine 
deutlich geringere Resistenz als im Gewachshaus. Starkeren EinfluB auf die Rangfolge ha
ben Interaktionen zwischen Kartoffelklonen und Nematodenpopulationen. Wahrend die 
Mehrzahl der bisher gepriiften Stamme sich gegeniiber einem breiten Spektrum von G. pal
lida-Virulenzen gleichsinnig verhalt, d. h. die gleiche Rangfolge zeigt, kommt es bei einzel
nen Klonen in Verbindung mit einer bestimmten Nematodenpopulation zu deutlichen 
Spriingen in der Rangfolge. Dies konnte auf Gen-fiir-Gen-Beziehungen hindeuten. Ziel der 
internationalen Gemeinschaftsversuche ist es, den genetischen Hintergrund der Resistenz in 
den zur Verfiigung stehenden Resistenzquellen aufzudecken, damit eine korrekte Resi
stenzbewertung sichergestellt wird. (HH 007 und H 044) 

4. Proteintaxonomische Untersuchungen an Heterodera avenae und verwandten Arten -
Protein taxonomic studies on Heterodera avenae and related species (Rumpenhorst,
H.J.)

Die Ziichtung nematodenresistenter Sorten ist ohne eindeutig identifiziertes Nematoden
material nicbt erfolgversprechend. Morphologische und biologische Besonderheiten deuten 
darauf hin, daB es sich bei Heterodera avenae und nah verwandten Formen um einen Arten
komplex handelt, der eine Anzahl noch unbeschriebener, neuer Arten enthalt Isoelektro
phoretische Fokussierung der Proteinextrakte in PP A-Ultradiinnscbichtgelen (UDIEF) und 
Farbung mittels Silbernitrat ergab fiir morphologisch zweifelsfrei identifizierte H. avenae 
Populationen aus der Bundesrepublik Deutschland ein sehr einheitliches Proteinmuster mit 
nur geringer Variation in einigen Nebenbanden. Das gleiche Muster zeigten auch vier Popu
lationen aus·Frankreich, die als Repriisentanten der franzosischen H. avenae-Rassen Fr 1 -
Fr 4 untersucht wurden. Je eine aus Spanien und Israel erhaltene Population fiigten sich 
ebenfalls in das Muster ein. Die aus England und Skandinavien bekannte Rasse 3 von H.

avenae ist durch ihr charakteristisches, stark von H. avenae abweichendes Proteinmuster 
leicht erkennbar. Populationen, die dieser Gruppe zuzurechnen sind, wurden auch in der 
Bundesrepublik Deutschland gefunden. Der durch die morphologischen und biochemi
schen Besonderheiten begriindete Verdacht, es konne sich hier um eine eigene Art handeln, 
wurde jetzt durch Kreuzungsexperimente, die in Rennes (Frankreich) durchgefiihrt wur
den, erhartet. Drei aus Australien erhaltene und morphologisch als H. avenae bestimmte 
Populationen weichen im Proteinmuster von den beiden oben beschriebenen Typen deutlich 
ab. Sie miissen wahrscheinlich als eine neue, dritte Art angesehen werden. (HH 039) 
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5. Griinbrache mit resistentem Otrettich zur Bekampfung des Riibennematoden ((Hetero

dera schachtii - ,,Griinbrache" with resistant oil radish for the control of sugarbeet ne
matode (Heterodera schachti1) (Muller, J.)

Olrettich- und Senfsorten mit Resistenz gegen Riibennematoden (Heterodera schachtii) 
wurden bisher ausschlie/3lich als Zwischenfriichte mit Saat nach Wintergetreide angebaut, 
und Anforderungen an ihre Resistenz sind auf diesen Einsatz festgelegt. In einem dreijahri
gen Freilandversuch wurde gepriift, wie die Resistenz bei ganzjahriger Kultur unter den Be
dingungen der Griinbrache zu bewerten ist. Dabei zeigte sich, daB bei einer geringen anfang
lichen Populationsdichte von nur 250 Eiern und Larven pro 100 g Boden unter der resisten
ten Olrettichsorte 'Nemex' noch ein Populationsabbau eintrat. Die wirtsspezifische Verseu
chungsdichte lag unterhalb von 50 Eiern und Larven pro 100 g Boden, wahrend sie bei der 
anfalligen Sorte 'Siletina' mehr als 2000 erreichte. In Zuckerriiben/Getreide-Fruchtfoigen, 
in denen es Probleme mit Riibennematoden gibt, kann in einem Griinbrachejahr mit resi
stentem Olrettich eine effektive Bekampfung von Heterodera schachtii erreicht werden. 
(HH034) 

6. Priifung der Resistenz von Zuckerriiben gegen Heterodera schachtii mit Hilfe eines in
vitro- Schnelltests - Testing sugar beet resistance to Heterodera schachtiiby in vitro me
thods (Muller, J.)

Herkommliche Testverfahren zur Selektion nematodenresistenter Zuckerriiben werden mit 
verseuchtem Boden im Gewachshaus durchgefiihrt. Sie sind zeit- und arbeitsaufwendig und 
auBerdem unsicher im Ergebnis. Es wurde deshalb ein Verfahren entwickelt, mit dessen Hil
fe Larven des Riibennematoden (Heterodera schachtii) auBerlich desinfiziert und in Steril
kultur in Petrischalen gehalten werden konnen. Der Nematode entwickelt sich an ebenfalls 
keimfrei angezogenen Zuckerriibensamlingen innerhalb von drei Wochen zu Mannchen 
und Weibchen, deren Zahl in Agarkultur leicht und sicher zu bestimmen ist. Resistente 
Pflanzen zeigen dabei eine deutlich reduzierte Zahl an Weibchen. Das neue Verfahren er
moglicht die Testung sehr groBer Pflanzenzahlen auf kleinem Raum unter kontrollierbaren 
Bedingungen, was die Resistenzbewertung wesentlich sicherer macht. Dies wird besonders 
dann von Nutzen sein, wenn Resistenzgene mit Hilfe gentechnologischer Methoden in die 
Kulturriibe iibertragen werden. Die in vitro-Technik erlaubt bereits im Labor eine friihzeiti
ge Erfolgskontrolle. (HH 045) 

7. Einflufl von Herbiziden auf den Schlupf von Heterodera schachtii unter resistenten Zwi
schenfriichten - Influence of herbicides on the hatching of Heterodera schachtii in
resistant intercrops (Schlang, J.)

Friihsaaten von resistenten Zwischenfriichten fiihren fast regelmaBig zu Wuchshohen, die 
ein Abhackseln der Bestande erforderlich machen. Es wird deshalb diskutiert, ob durch eine 
Herbizidbehandlung das aufwendige Abhackseln zu umgehen ist, zumal die wenigsten Be
triebe iiber entsprechende technische Moglichkeiten verfiigen. Erste Informationen iiber 
das Schliipfen von Heterodera schachtii unter dem EinfluB einer herbizidbehandelten resi
stenten Zwischenfrucht wurden in Topfversuchen mit der Senfsorte 'Emergo' gewonnen. 
Dabei blieb der Schlupfreiz bis drei Wochen nach der Herbizidapplikation auf relativ hohem 
Niveau. Erst danach verringerte er sich, und zwar besonders unter abgestorbenen Pflanzen. 
Somit scheint eine Herbizidanwendung aus nematologischer Sicht vertretbar zu sein. Es be
darf aber weiterer Untersuchungen unter Feldbedingungen, um negative Auswirkungen auf 
das Schliipfen von H. schachtii sicher auszuschlieBen. (HH 038) 
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8. Abundanzdynamik von Heterodera schachtiiunter Zuckerriiben in verschiedenen Jah
ren - Population dynamics of Heterodera schachtH in sugar beet in different years
(Schlang, J.)

Praxisgerechte Prognosemodelle zum Poplilationsmanagement von Heterodera schachtii 
setzen genaue Daten iiber Populationsveranderungen unter verschiedenen Anbaubedin
gungen voraus. Zusatzlich sind jahresspezifische Einfliisse von Bedeutung. Deshalb wurden 
die Populationsdichten des Riibenzystennematoden vor und nach dem Anbau von Zucker
riiben in dreijahrigen Rotationen auf jeweils 40 bis 60 Teilflachen (Parzellen ohne Zwi
schenfrucht- und NematizideinfluB) untersucht. Es wurden jahresspezifische Beziehungen 
gefunden, die sich mit Potenzfunktionen recht gut beschreiben lassen. Mit ihrer Hilfe wur
den durchschnittliche Vermehrungsraten berechnet, die - wie die Tabelle zeigt - nicht nur 
vom Ausgangsbesatz abhiingen, sondern auch einem JahreseinfluB unterliegen: 

A usgangsbesatz 
(E+ L)/100 ml 100 500 1000 2000 5000 

Vermehrungsrate r r r r r 

1981 80,6 13,1 6,0 2,7 0,97 
1982 41,4 11,8 6,9 4,0 1,96 
1983 25,9 8,8 5,5 3,5 1,88 
1984 21,1 4,6 2,4 1,3 0,53 
1985 71,5 11,2 5,1 2,3 0,79 
1986 38,9 10,6 6,0 3,4 1,74 

Ziel weiterer Untersuchungen ist die Ermittlung und Bewertung der Faktoren, die zu jahres
spezifischen Vermehrungsraten fohren. Mit Hilfe dieser Daten sollen Prognosemodelle ent
wickelt und for ein integriertes Bekampfungssystem genutzt werden. (HH 020) 

9. Untersuchungen iiber den Einflu6 von Umweltchemikalien aufBodennematoden - Stu-
dies on the influence of environmental chemicals on soi, nematodes (Sturhan, D.)

Bodennematoden scheinen gute Voraussetzungen for okotoxikologische Untersuchungen 
zu bieten: Sie sind an nahezu jedem Standort in groBer Individuen- und Artenzahl sowie in 
verschiedenen trophischen Gi:uppen - Pflanzenparasiten, Pilz-, Bakterien- und Algenfres
ser, Rauber, Insektenparasiten - vertreten, kommen in unterschiedlichen Bodenhorizon
ten vor, sind das gauze Jahr iiber nachweisbar und quantitativ gut zu erfassen. Uber den 
EinfluB von Umwelt- und Agrochemikalien auf terrestrische Nematoden und Moglichkeiten 
einer Nutzung als Bioindikatoren for Umweltbelastungen ist jedoch vergleichsweise wenig 
bekannt. 

Bei Untersuchungen iiber die Langzeitwirkung von Schwermetallen und anderen Umwelt
chemikalien, die an in Berlin-Dahlem angelegten Freilandversuchen mit 16 verschiedenen 
Elementen durchgefiihrt wurden, war insbesondere bei V, Ni, Cr, F und Cd eine negative 
Wirkung auf Bodennematoden nachweisbar, bei einzelnen anderen Elementen jedoch auch 
eine Forderung. Dabei reagierten die Nematoden verschiedener Taxa teilweise sehr unter
schiedlich. Als besonders empfindlich gegeniiber Vanadium erwiesen sich Trichodorus pri
mitivus, Bastiania gracilis, Alaimus spec., Diphtherophora obesa, Scutylenchus tartuensis 
und Mononchiden, gegeni.iber Fluor Criconemella informis und gegeniiber Kupfer T. primi
tivus und S. tartuensis. 
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Die Wirkung von chloridischer, sulfatischer und nitratischer Diingung auf bodenlebende 
Nematoden wurde in einem Dauerdiingungsversuch untersucht. Ein deutlicher EinfluB auf 
die Artendiversitiit war nicht erkennbar, bei einigen Nematoden auch keine Wirkung auf die 
Populationsdichte. Unter den insgesamt differenzierten 30 Nematodentaxa wurden jedoch 
einige durch eine bestimmte Diingungsform gefi:irdert bzw. beeintriichtigt (Heterodera 
schachtii, Tylenchus s.l., Merlinius microdorus, Aphelenchus avenae). Ebenso war sowohl 
eine Abnahme der Populationsdichte mit zunehmender Konzentration eines Diingers nach
weisbar (M. microdorus, A. avenae, Paratylenchus dianthus), als auch ein Anstieg (Rotylen
chus robustus, Pratylenchus penetrans, Aphelenchoides saprophilus). (HH 050) 

10. Untersuchungen iiber die Gefahrdung von Kleinvogeln durch inkrustiertes Winterraps
saatgut - Investigations on the hazard of !small birds] pelleted rape seed to
(Gemmeke, H.)

Im Spiitsommer 1986 sind kurz nach der Aussaat von inkrustiertem Winterraps auf verschie
denen Rapsschliigen tote Finkenvogel gefunden worden. Die Todesursache wird auf inkru
stierte Beizmittel (Isofenphos bzw. Carbosulfan) zuriickgefiihrt, durch die Kleinvogel schon 
bei der Aufnahme weniger Rapskorner gefahrdet sind. Es wurde daher untersucht, wieweit 
Farbstoffe oder Repellentien in der Inkrustierung Kleinvogel davon abhalten, Rapskorner 
aufzupicken. An einer Futterstelle im Freiland wurden verschieden gefarbte (hellblau, dun
kelblau, hellgrau, dunkelgrau, rot, silbrig) und zwei mit Repellentien (Thiram, Ziram) be
handelte Saatgutproben ausgelegt. Zur direkten Beobachtung wurde eine Videokamera 
aufgestellt, die mit einem Videorekorder in Verbindung stand. Dadurch konnte der Futter
platz ununterbrochen beobachtet und festgestellt werden, welche Vogel von den Rapskor
nern gefressen hatten. Die Versuche haben ergeben, daB die beobachteten Vogel (Griinfin
ken, Feld- und Haussperlinge, Kohlmeisen) das Saatgut unabhiingig von seiner Fiirbung 
oder Behandlung mit Repellentien aufnehmen. Eine deutliche Bevorzugung bzw. Ableh
nung einer bestimmten Probe war nicht festzustellen. Bei der Ausbringung von Winterraps 
muB deshalb darauf geachtet werden, daB das Saatgut vollstiindig eingearbeitet und mit Er
de abgedeckt wird. (HH 043) 

11. Untersuchungen von Primar- und Sekundarvergiftungen bei Wirbeltieren mit Hilfe von
Pollen - Suitability of pollen for the identification of primary and secondary poisoning
in vertebrates (Gemmeke, H., in Zusammenarbeit mit Lutz, W., Forschungsstelle fiir
Jagdkunde und Wildschadenverhiitung des Landes Nordrhein- Westfalen, Bonn)

Uber die Todesursache verendeter Wirbeltiere konnen hiiufig keine Aussagen gemacht wer
den. Die Kadaver sind gewohnlich schon stark verwest, so daB der Nachweis einer Vergif
tung mittels chemischer Analysen nicht mehr moglich ist. Gelegentlich konnen Futterreste 
im Magen der Tiere auf eine Vergiftung durch Giftkoder hinweisen. In den meisten Fallen 
sind solche Reste wegen der fortschreitenden Verdauung aber nicht mehr zu erkennen. Da
her wurde versucht, Giftkoder mit Markierungsmitteln zu versehen, die auch noch in verwe
sten Kadavern nachweisbar sind. Als Markierungsmittel dienten Pollen von bestimmten 
ausliindischen Bliitenpflanzen. Im Vordergrund der Untersuchungen stand die Frage der 
Nachweisbarkeit von Pollen im Magen- und Darminhalt sowie im Kot von Kleinsiiugern und 
deren Beutegreifern (Raubsiiuger, Tag- und Nachtgreifvogel), die pollenmarkiertes Futter 
bzw. pollenmarkierte Beutetiere aufgenommen hatten. Die Untersuchungen haben erge
ben, daB Pollen den Verdauungstrakt von Kleinsiiugern und deren Beutegreifern unbeschii
digt passieren. Sie sind noch mehrere Tage nach Aufnahme pollenmarkierter Nahrung im 
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Kot leicht nachweisbar. Somit konnen sie AufschluB iiber die Attraktivitiit bestimmter Ko
der geben, ungewollte Primiirvergiftungen anzeigen und auf Sekundiirvergiftungen bei Beu
tegreifern hinweisen. Bei der Oberpriifung der Nebenwirkungen von Giftkodern auf den 
Naturhaushalt kann die Pollenmarkierung eine hilfreiche Methode sein. (HH 042) 

12. Eintlu6 niederfrequenter Schallwellen auf das Verhalten von Schermausen (Arvicola

terrestris) - Influence of low frequency sound waves on the behaviour of water voles
(Arncola terrestris) (Pelz, H.-J.)

Seit einigen Jahren werden von verschiedenen Firmen Geriite zur Vertreibung von Wiihl
miiusen und Maulwiirfen mit Hilfe elektroniscb erzeugter Schallwellen angeboten. Die auf 
einem Stab montierten Geriite werden in den Boden eingesteckt. Die Schallwellen sollen 
skh im Boden ausbreitea und ein Areal von rund 1000 m2 wiihlmaus- bzw, maulwurfsfrei 
halten. Bereits vorhandene Tiere werden angeblich zur Abwanderung veranlaBt. Die ersten 
derartigen Geriite gaben vorwiegend Scballwellen im hoheren Frequenzbereich ab, meist 
oberhalb 20 OOO Hz. In Gehegeversuchen stellten wir vor drei Jahren fest, daB Schermiiuse 
keinerlei Reaktion auf ein solches Geriit zeigten. Die heute angebotenen Geriite geben 
meist Schallwellen im niederfrequenten Bereich unterhalb 100 Hz ab. Die sonstige Kon
struktion wurde kaum veriindert. Wegen des starken offentlichen Interesses und angesichts 
der hohen Verkaufszahlen dieser Geriite (eine der Firmen verkauft nach eigenen Angaben 
40 OOO Geriite pro Jahr) wurde die Wirkung eines dieser ,,neuen" Geriite (Vole Stop 650 der 
Fa. Windhager) auf Schermiiuse in Gehegeversuchen getestet. Dabei konnte wiederum kei
nerlei EinfluB auf das Verhalten der Wiihlmiiuse festgestellt werden. Sie lieBen sich <lurch 
das Geriit nicht aus einem einmal angelegten Gangsystem vertreiben. In einem zweiten Ver
such, bei dem die Tiere zwischen zwei Gehegen wiihlen konnten, siedelten sie sich sogar in 
der Niihe des Geriites an. Da ein iiberzeugender wissenschaftlicher Nachweis der biologi
schen Wirksamkeit auch von Seiten der Hersteller bisher nicht erbracht wurde, muB vom 
Kauf von Geriiten mit diesem oder iihnlichem Wirkungsprinzip grundsiitzlich abgeraten 
werden. (HH 035) 

Institut fiir biologische Schadlingsbekampfung in Darmstadt 

Bei den Forschungsarbeiten des Instituts wurden die begleitenden Untersuchungen zur Zu
lassung von Pflanzenschutzmitteln ausgedehnt. Neben Arbeiten iiber die Charakterisierung 
von Insektenpathogenen und iiber Methoden zur Pri.ifung der Wirkungen von Pflanzen
schutzmitteln auf Niitzlinge wurden im Rahmen eines EG-Projektes Untersuchungen zur 
Abschiitzung des Risikos genveriinderter Viren aufgenommen. 

Zur Zeit liegen der Vorsitz (F. Klingauf) und die Geschiiftsstelle (S. A. Hassan, H. Bathon) 
der Deutschen Gesellschaft fiir allgemeine und angewandte Entomologie (DGaaE) in den 
Hiinden von Institutsmitgliedern. Das Institut war zusammen mit den Kolleginnen und Kol
legen des Instituts fiir Biologie fiir Mediziner (Prof. Dr. P. Schneider), Universitiit Heidel
berg, an der Vorbereitung und Durchfiihrung der Entomologen-Tagung vom 30. 09. bis 
04. 10. 1987 in Heidelberg beteiligt. Die Veranstaltung wurde von 350 Entomologen be
sucht. Ober 120 Vortriige und rund 30 Poster informierten iiber neue Entwicklungen in all
gemeiner und angewandter Entomologie. In Beziehung zum biologischen Pflanzenschutz
standen insbesondere die gut besuchten Sektionen ,, Schonung und Einsatz von Nutzarthro
poden", ,,Insektenkrankheiten", ,,Faunistik" und ,,Landschaftsschutz" sowie ,,Okotoxiko
logie".
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1. Attraktivitat einiger ausgewahlter Bliitenpflanzen fiir Nutzinsekten - Attractiveness of
some selected Dowers for beneficial insects (Klingauf, F. und Ruppert, Verena)

Nektar und Pollen bilden die Nahrungsgrundlage for die Imagines vieler parasitischer und 
rauberischer Nutzinsekten. Bei einigen Arten ist die Nahrungsaufnahme for Eireifung und 
Vermehrung sogar notwendig. Blutenpflanzen konnen also zur Erhaltung und Forderung 
von Nutzinsekten beitragen und ihr Parasitierungs- bzw. Pradationspotential erhohen. Ziel 
dieser Arbeit war es, durch Ermittlung der Besuchsfrequenzen (Besuche/Blutenstand/Zeit) 
Hinweise auf die Bedeutung einzelner Blutenpflanzen for die Anlockung von Nutzinsekten 
zu erhalten. Die ausgewahlten Pflanzen gehoren den vier Gruppen Ackerwildkrauter, Feld
rainpflanzen, Gartenkrauter und Gartenzierpflanzen an. 

Fur fast alle beobachteten Insektengruppen erwiesen sich die Wildpflanzen als attraktiver 
als die Gartenpflanzen. Die einzige Ausnahme bei den Gartenpflanzen bildeten Fenchelblii
ten, die von nahezu alien Besuchergruppen gleich gut angeflogen wurden. Fur die Honigbie
ne, die getrennt gezahlt wurde, war Borretsch die attraktivste Pflanze. 

Die Ackerwildkrauter scheinen aufgrund ihrer fruhen Bluhzeit als besonders geeignet zur 
Forderung der Schwebfliegen. Gut besucht wurden Echte und Geruchlose Kamille sowie 
Acker-Vergi8meinnicht, wenig dagegen Acker-Stiefmutterchen. Besonders attraktiv war 
Acker-Vergi8meinnicht for Tanzfliegen (Empididae). Sie gelten als Rauber kleiner Insek
ten, u. a. auch von Blattlausen. Die Doldenblutler unter den Feldrainfplanzen, Pastinak 
und Wilde Mohre, waren besonders haufig von parasitischen Hautfluglern (Hymenoptera) 
besucht. Bei Wilder Mohre bildeten kleine Arten der Grabwespen (Sphecidae), die Insek
ten for ihre Larven eintragen, den Hauptbesucheranteil. 

Wahrend bisher vorwiegend der Schaden von Wildpflanzen betont wurde, sollen die Unter
suchungen langerfristig deren okologischen Nutzen erforschen. (HS 029) 

2. Zur epigaischen Fauna von Spargelfeldern - On the epigaeic fauna of asparagus fields
(Bathon, H. und Rethmeyer, Ute)

Der Spargelanbau zahlt zu den gartnerischen Intensivkulturen. Er wird z. T. seit Jahrzehn
ten auf denselben Anbauflachen betrieben. Ober die Fauna der Spargelfelder gibt es jedoch 
nur eine Publikation von 1934. Somit lag es nahe, erneut eine Bestandsaufnahme durchzu
fohren, um Hinweise auf eine mogliche Faunenveranderung zu erhalten. 

Mittels Bodenfallen wurde im Flugsandgebiet bei Pfungstadt (Nahe Darmstadt) von Mai bis 
September 1986 die epigaische Fauna zweier unterschiedlich bearbeiteter, im Nebenerwerb 
bewirtschafteter Spargelfelder erfaBt und insbesondere die Laufkafer (Col.: Carabidae) 
ausgewertet. Die Gesamtfange und die Carabidenfange betrugen bezogen auf je 10 Fallen: 
38.950 (1.606) bzw. 21.750 (1.942) Individuen. Die hohe Anzahl an Tieren in den Gesamt
fangen ist auf eine Fliege (Trichoscelis obscure/la) zuruckzufohren, verursacht durch die 
Ausbringung von Stallmist bzw. Jauche zur Dungung. Beide Felder weisen mit 47 bzw. 48 
Carabidenarten eine recht gro8e Vielfalt auf (36 Arten sind beiden Feldern gemeinsam). 
Unterschiedliche Bearbeitung (incl. PflanzenschutzmaBnahmen) fiihrte zu einer Verschie
bung des Artenspektrums, wobei insbesondere mechanische Storungen eine bedeutende 
Rolle spielten. Eine Beeinflussung der Fauna durch die Pflanzenschutzma8nahmen kann 
derzeit weder verneint noch bestatigt werden. Gegenuber der Untersuchung von vor 50 Jah
ren scheint keine Faunenverarmung eingetreten zu sein. Durch unterschiedliche Erfas
sungsmethoden ist jedoch ein direkter Vergleich mit 1934 kaum moglich. Untersuchungen 
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im Vollerwerbsanbau soilen in den niichsten Jahren spezieile Fragen z. B. hinsichtlich des 
Einsatzes von Herbiziden kliiren. (HS 029) 

3. Wirkung von Ausziigen aus Reynoutria sachalinensis (Polygonaceae) gegen Pilzkrank
heiten, insbesondere Echte Mehltaupilze - Efficacy of extracts of Reynoutria
sachalinensis (Polygonaceae) against fungal diseases, especially powdery mildews
(Klingauf, F. und Herger, Gabriele, in Zusammenarbeit mit Pommer, E.-H. und Sche
rer, M., BASF Aktiengesellschaft, Landwirtschaftliche Versuchsstation, Limburgerhof)

In Untersuchungen von Extrakten aus einheimischen und eingebiirgerten Pflanzenarten auf 
ihre Wirksamkeit gegen Echte Mehltaupilze erwiesen sich Ausziige aus dem Sachalin-Stau
denkn6terich, Reynoutria sachalinensis, als besonders erfolgreich. R. sachalinensis wurde 
zusammen mit der verwandien Art R. japonica um die Mitte des 19. Jahrhunderts als Vieh
futterpflanze aus Ostasien eingefiihrt. Bei prophylaktischer Anwendung (tropfnasses Be
spriihen) bis zwei Tage vor der Inokulation konnten Wirkungsgrade zwischen 95 und 100% 
gegen Echten Mehl tau an Gurke und an Begonie erreich� werden. Mindestens 70%ige Wir
kungen wurden gegen Echten Mehltau an Weizen und an Apfel sowie gegen einige nicht ob
ligate Schaderreger wie Botrytis cinerea und Phytophthora infestans erzielt. Die Extrakte 
wurden aus frischem oder aus getrocknetem Pflanzenmaterial mit Wasser oder mit Ethanol 
als L6sungsmittel hergestellt. Die wiissrigen Ausziige hemmten den Pilzbefall z. T. besser 
als Ethanolextrakte; wesentliche Unterschiede zwischen Ausziigen aus Frischpflanze und 
Droge konnten nicht festgestellt werden. Die besten Wirkungen wurden bei Blattausziigen 
beobachtet. 

Unter Praxisbedingungen wurde eine 1 %ige wiissrige Aufschwemmung von R. sachalinensis 
(feinzerkleinerte Trockenblatt-Droge) gegen Echten Mehltau an Gurken und Begonien in 
Erwerbsanlagen unter Glas gepriift. Trotz eines massiven Befallsdruckes konnte ein Befall 
<lurch w6chentliche Behandlung nahezu vollstiindig unterdriickt werden. Die behandelten 
Pflanzen zeigten im Vergleich zu fungizidbehandelten Pflanzen ein gefordertes Wachstum, 
eine vermehrte Chlorophyll-Ausbildung bei Gurke und weniger Geiztriebe bei Begonie (Pa
tent angemeldet). (HS 026) 

4. Priifung von Pflanzenschutzmitteln auf Nutzorganismen - Testing the side effects of
pesticides on beneficial organisms (Hassan, S. A., in Zusammenarbeit mit 20
Forschungsinstituten in 13 europiiischen Liindern)

Die gemeinsame Priifung von zugelassenen Pflanzenschutzmitteln auf Nebenwirkungen 
wurde <lurch die Arbeitsgruppe ,,Pflanzenschutzmittel und Nutzorganismen" der Internatio
nalen Organisation fiir Biologische Schiidlingsbekiimpfung (IOBC)/Westpalaearktische Re
gionale Sektion (WPRS) fortgesetzt. Im Berichtszeitraum wurde eine Reihe von acht Fungi
ziden, neun Insektiziden und vier Herbiziden gepriift. Die Fungizide Milgo-E (Ethirimol), 
Trimidal EC (Nuarimol) - beide im Getreidebau - sowie Rubigan Vloeibaar (Fenarimol) 
im Obst- und Weinbau waren gegeniiber den in diesen Kulturen relevanten Niitzlingen in 
strengen Labortests unschiidlich, so daB ihre Anwendung in integrierten Verfahren zur 
Schiidlingsbekiimpfung empfohlen werden kann. Bei den verschiedenen Raubmilbenarten 
waren deutlich Ubereinstimmungen der Ergebnisse van Labor-, Halbfreiland- und Feldprii
fungen zu erkennen. Die Insektizide Asepta Nexion (Bromophos), Birlane EC 40 (ChJor
fenvinphos), Dursban Spritzpulver (Chlorpyrifos), Ambush C (Cypermethrin), Basudine 
Vloeibaar (Diazinon), Perfekthion (Dimethoat), Phosdrine W 10 (Mevinphos), Dimecron 
20 (Phosphamidon), Hostathion (Triazophos) sowie das Fungizid Polygam-Combi 
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(Metiram) waren in allen drei Testarten gegeniiber Raubmilben stark sehadigend. Die Fun
gizide Milgo-E (Ethirimol), Corbel (Fenpropimorph) und Trimidal EC (Nuarimol) hinge
gen waren hier unsehadlieh. Seehs Insektizide, ein Fungizid und zwei Herbizide waren un
sehadlieh gegeniiber dem entomopathogenen Pilz Verticillium lecanii. Mit der Entwieklung 
eines zusatzliehen Laborverfahrens zur Priifung der Nebenwirkungen auf weniger gefahrde
te Niitzlingsstadien (im Wirt befindliehe Niitzlingsstadien von Parasiten und Imagines von 
Pradatoren) wurde begonnen. Diese Art der Priifung soll dazu dienen, zwisehen stark seha
digenden Praparaten zu differenzieren. (HS 001) 

5. Einsatz von Trichogramma zur Bekampfung der Traubenwicklerarten Eupoecilia ambi
guella und Lobesia botrana - The use of Trichogramma to control the vineyard tortricids
Eupoecilia ambiguella und Lobesia botrana (Hassan, S. A., in Zusammenarbeit mit
Englert, W. D., Institut fiir Pflanzensehutz im Weinbau der BBA, Bernkastel-Kues;
Holst, H. und Castaneda, 0., Institut fiir Phytomedizin, Geisenheim; Kast, W. K.,
Staatliehe Lehr- und Versuehsanstalt fiir Wein- und Obstbau, Weinsberg; Louis, F., Lan
des- Lehr- und Forsehungsanstalt fiir Landwirtsehaft, Weinbau und Gartenbau, Neu
stadt/W einstraBe)

Drei versehiedene Trichogramma-Arten (T. embryophagum, Stamm 42; T. sp. Stamm 48 
und T. dendrolimi, Stamm 22) wurden in den Jahren 1986 und 1987 von vier Weinbau-For
sehungseinriehtungen zur Bekampfung der Traubenwiekler erprobt. Der Flugverlauf der 
zweiten Generation der Sehadlinge (Sauerwurm) wurde mit Hilfe von Pheromonfallen er
faBt. Die Eiparasiten wurden isoliert jeweils in einer Generation auf Eiern von E. ambiguel
la geziiehtet und danaeh auf Eiern det Getreidemotte Sitotroga cerealella in Massen ver
mehrt. Mit zwei Freilassungen im Juli von jeweils ea. 3000 Eiparasiten in drei versehiedenen 
Entwieklungsstadien pro Freilassungsstelle konnte die gesamte Eiablagezeit der Sehadlinge 
abgedeekt werden. Die Freilassungsstellen waren 9 m voneinander entfernt. Die Niitzlinge 
waren in einer Vorriehtung aus Sarangewebe und Folie vor Pradatoren und Regen ge
sehiitzt. Zur Bekampfung von Pilzkrankheiten fanden die gegeniiber Trichogramma un
sehadliehen Fungizide Polyram-Combi (0,2% ), Bayleton spezial (0,05%) und Ronilan 
(0,1 % ) Anwendung. 

In dem Versueh bei Geisenheim wurden 1986 bei Trichogramma sp. Stamm 48 83,2% und 
bei T. embryophagum Stamm 42 71,4 % Wirkungsgrade bei einem Befall von 22 % in der un
behandelten Kontrolle erzielt. In den iibrigen Versuehsanlagen konnten wegen des relativ 
niedrigen Sehadlingsbefalls keine auswertbaren Ergebnisse gewonnen werden. 1987 variier
te der Befall in den Kontrollparzellen bei Geisenheim zwisehen 9 und 14%, die Wirkungs
grade in den Freilassungsparzellen lagen bei T. sp. Stamm 48 zwisehen 22,5 und 76,8%, bei 
T. embryophagum Stamm 42 zwisehen 30,1 und 65,2%. Bei Weinsberg (6-19% Befall) wur
de mit T. dendrolimi Stamm 22 56,3%, mit T. embryophagum Stamm 42 46,1 % und mit
T. sp. Stamm 48 72, 7% Wirkung erzielt. Bei N eustadt (W einstraBe) ergaben die Freilassun
gen Wirkungsgrade von 23,3% bei T. embryophagum und 65,1 % bei T. sp. Stamm 48 (ea.
8,6% Befall). Bei Bernkastel-Kues muBten die Versuehe abgebroehen werden, als Anfang
August in allen Versuehsparzellen keine parasitierten Traubenwieklereier gefunden wurden
und die wirtsehaftliehe Sehadenssehwelle von 5% deutlieh iibersehritten war. (HS 020)
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6. Einsatz kommerziell produzierter Nematoden zur Bekiimpfung des Gefurchten Dick
maulrii81ers ( Otiorhynchus sulcatus F.) - Application of commercially produced nema
todes against black vine weevil (Bathon, H., in Zusammenarbeit mit der Landesanstalt
fiir Pflanzenschutz, Stuttgart)

Versteckt im Boden lebende Schadlinge werden von chemischen Pflanzenschutzmitteln nur 
schlecht getroffen, dagegen konnen sie von entomophagen Nematoden aktiv aufgesucht 
werden. Seit einigen Jahren werden daher bereits Nematoden der Gattung Heterorhabditis 
von einigen Anbietern in Europa verkauft. Mit dem Material zweier hollandischer Anbieter 
wurde im Fri.ihjahr 1987 ein Versuch zur Bekampfung des Gefurchten Dickmaulri.iBlers auf 
den hauptsachlich mit Cotoneaster spec. bewachsenen Dachterrassen des MPI in B i.isnau bei 
Stuttgart durchgefiihrt. Mit der Ri.ickenspritze wurden 106 lebende Nematoden (Hetero
rhabditis spec. )pro m2 ausgebracht. 

Trotz zu niedriger Bodentemperaturen im AnschluB an die Applikation (bis Anfang Juni un
ter l2°C) ergaben die Auszahlungen von 11 Bodenproben vom 26. Mai bis 25. Juni eine Re
duktion der Larvenpopulation von 74-82%. In 80% der Bodenproben von Mitte Septem
ber 1987 konnten entomophage Nematoden nachgewiesen werden. Somit wird 1988 zu 
i.iberpri.ifen sein, ob die Nematoden den Winter im Boden i.iberstanden haben und fi.ir eine
weitere Reduktion der Kaferpopulation sorgen oder ob eine erneute Applikation entomo
phager Nematoden zur dauerhaften Unterdri.ickung der Kafer notig ist. (HS 027)

7. Untersuchungen zur biologischen Bekampfung des Falschen Apfelwicklers, Cryptophle
bia leucotreta (MEYRICK), mit Granuloseviren - Studies on the biological control of
the false codling moth, Cryptophlebia Jeucotreta (MEYRICK), with granulosis viruses
(Huber, J. und Fritsch, Eva)

Mit der Isolierung eines Granulosevirus (GV) aus Larven von C. leucotreta wurde die Mog
lichkeit einer biologischen Bekampfung dieses auBerst polyphagen und siidlich der Sahara in 
ganz Afrika verbreiteten Schadlings eroffnet. In Laboruntersuchungen wurden drei ver
schiedene Isolate dieses wirtsspezifischen GV, die urspri.inglich aus Larven von der Elfen
beinkiiste, Si.idafrika und Kapverden stammten, biochemisch und biologisch charakteri
siert. Hinsichtlich ihrer biochemischen Eigenschaften, wie DNA-Struktur und Polypeptid
muster, zeigten die Virusisolate nur geringe Unterschiede. Auch die Infektiositat der ver
schiedenen GV-Isolate, die vergleichbar ist mit der des Apfelwickler-Granulosevirus gegen
iiber dem Apfelwickler, Cydia pomonella, war ahnlich, wobei sich das GV-,,Siidafrika" im 
Biotest als etwas virulenter erwies. Dieses Virusisolat wurde in Wirtslarven vermehrt und im 
Freilandeinsatz auf den Kapverden im Rahmen eines integrierten Pflanzenschutz- Projektes 
der Deutschen Gesellschaft fiir Technische Zusammenarbeit ( GTZ) getestet. Erste Feldver
suche in Orangen und Paprika, in denen eine gereinigte und einfach formulierte Virus
suspension ausgebracht wurde, ergaben in beiden Kulturen eine gute Reduktion des Befalls 
mit C. leucotreta. In Orangen wurde eine Schadensminderung von 77% erreicht und in Pa
prika betrug der Wirkungsgrad des GV ea. 65%. Durch Verbesserung der Virusformulie
rung sowie durch exaktere Terminierung der Virusbehandlungen kann die Effektivitat des 
Granulosevirus von C. leucotreta moglicherweise weiter gesteigert werden. 
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8. Versuche mit Baculoviren zum Versickerungsverhalten und zur Adsorption im Boden -
Migration and adsorption ofbaculoviruses in soil (Huber, J., in Zusammenarbeit mit Lo
pez, J. M., Institut fiir Wasser-, Boden- und Lufthygiene des Bundesgesundheitsamtes,
Berlin)

Zwar lie gen bis heute keine Hinweise irgendwelcher Art vor, aus denen sich eine mogliche 
Gefiihrdung des Menschen und seiner Umwelt durch die Ausbringung von Baculoviren zur 
Schadlingsbekampfung ableiten lieBe. Fiir eine Zulassung dieser Viren als Pflanzenschutz
mittel miissen aber trotzdem Informationen iiber ihr Verhalten und ihre Persistenz in der 
Umwelt vorliegen. Noch fehlende Oaten iiber die Wanderung von Viren im Boden, vor al
lem aber in grundwasserfiihrenden Sandschichten, wurden im Rahmen eines BMFT-For
schungsvorhabens erarbeitet, das dieses Jahr auslief. 

Die Evaluation der Versickerungseigenschaften von Kernpolyederviren der Kohleule, Ma

mestra brassicae, erfolgte mit Hilfe eines Lysimeters im Freiland (Durchmesser: 1 m, Lange: 
1,5 m). Dariiber hinaus wurden mit Hilfe von Kleinlysimetern (Durchmesser: 4,5 cm, Lan-

' ge: 30 cm) im Labor die Adsorptionseigenschaften dieser Viren mit denjenigen von attenu
ierten Polioviren und dem Granulosevirus des Apfelwicklers, Cydia pomonella, verglichen. 

Die vorliegenden Ergebnisse mit dem Freilandlysimeter lieBen ein hohes Bindungsvermo
gen des verwendeten Bodens gegeniiber Baculoviren erkennen. Der Vergleich der Adsorp
tion zwischen Polio- und Baculoviren ergab, daB das Bindungsvermogen von Baculoviren 
unter den gewahlten Bedingungen mindestens so hoch oder sogar ho her war, wie das der un
tersuchten Polioviren. Verantwortlich fiir das hohe Bindungsvermogen der Baculoviren im 
Boden sind vermutlich die guten Adsorptionseigenschaften der EinschlieBungskorper die
ser Viren. Bei Betrachtung der Gesamtheit der Ergebnisse erscheint es als ein sehr unwahr
scheinliches Ereignis, daB nennenswerte Mengen von Baculoviren bis in die grundwasser
fiihrenden Bodenschichten durchbrechen. Dies wird <lurch die Befunde des GroB!ysimeter
Versuchs, in <lessen Rahmen eine tausend bis zehntausendfache Dosis der in der Landwirt
schaft empfohlenen Flachenaufwandmenge appliziert wurde, bestatigt. (HS 014) 

9. Untersuchungen zur Wirksamkeit von Bacillus thuringiensis subsp. israelensis gegen die
Wiesenschnake (Tipula paludosa) - Investigations on the efficacy of Bacillus thuringien
sis sob�p. israelensis against Tipula paludosa (Langenbruch, G. A. und Ludtke, Sabine)

Beim Bacillus thuringiensis werden gegenwartig drei Pathotypen unterschieden: Pathotyp A 
wirkt gegen Schmetterlingsraupen, Pathotyp B gegen Nematoceren, insbesondere Stech
miickenlarven, und Pathotyp C gegen Chrysomeliden z. B. Kartoffelkaferlarven. Die Lar
ven der Wiesenschnake richten auf Griinland, aber auch im Acker- und Gartenbau be
stimmter Regionen in manchen Jahren beachtliche Schaden an. Dagegen werden bisher 
groBflachig breitwirksame Insektizide ausgebracht. 

Da die Schnaken (Tipulidae) eng mit den Stechmiicken verwandt sind, wurde im Labor die 
Empfindlichkeit von Wiesenschnakenlarven gegen Bacillus thuringiensis subsp. israelensis
(Pathotyp B) getestet. Es ergab sich eine dosisabhangige Mortalitat bei jungen Larvensta
dien, wenn diese behandeltes Futter erhielten. Pathotyp Awar dagegen ebenso unwirksam 
wie ein hitzeinaktiviertes Praparat des Pathotyps B. Weitere Versuche sollen klaren, ob sich 
die Empfindlichkeit gegeniiber dem Pathotyp B fiir Pflanzenschutzzwecke nutzen laBt. 
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10. Biotests zur Wirkung sporeninaktiver Bacillus thuringiensis-Priiparate gegen Mehlmot
tenlarven - Bioassays with Ephestia kuehniella on the efficacy of Bacillus thuringiensis
preparations without living spores (Langenbruch, G. A., in Zusammenarbeit mit deni
Institut fur Vorratsschutz der BBA, Berlin)

Die Larven zahlreicher vorratsschiidlicher Mottenarten sind empfindlich gegeniiber dem 
Pathotyp A des Bacillus thuringiensis. Die in der Bundesrepublik Deutsch land zugelassenen 
Bacillus thuringiensis-Praparate enthalten die lebenden Sporen und die bei der Sporulation 
gebildeten Toxinkristalle der Bakterien. Eine Ausbringung von lebenden Bakteriensporen 
im Vorratsschutz wird vom Bundesgesundheitsamt abgelehnt. Deshalb wird seit langerem 
untersucht, ob zur Bekampfung dieser Vorratsschadlinge die Toxinkristalle allein ausrei
chend wirksam sind. Inzwischen erschien auf dem japanischen Markt ein Bacillus thurin
giensis-Praparat mit inaktivierten Sporen, das in diese Untersuchungen einbezogen wurde. 

In Laborversuchen mit Eilarven der Mehlmotte (Ephestia kuehniella) zeigte sich, daB von 
dem sporeninaktiven Praparat die zwei- bis dreifache Aufwandmenge erforderlich ist, um 
die Wirkung des Vergleichsmittels mit lebenden Sporen zu erzielen. AuBerdem setzte die 
Larvenmortalitat bei dem japanischen Priiparat erst spiiter ein. Das entspricht den Ergebnis
sen, die mit dem Vergleichspraparat nach y-Bestrahlung erhalten wurden. Dadurch werden 
die Sporen abgetotet, und im Biotest war ebenfalls die zwei- bis dreifache Dosis erforderlich, 
um eine ausreichende Mortalitiit zu erreichen. 

Mehlmottenlarven ktinnen also auch mit den Toxinkristallen allein bekampft werden, doch 
ist dazu eine deutlich hohere Dosierung notwendig. Da andererseits die Sporeninaktivie
rung Kosten verursacht, stellt sich die Frage der Wirtschaftlichkeit. In den USA diirfen seit 
Jahren Bacillus thuringiensis-Priiparate mit lebenden Sporen im Vorratsschutz eingesetzt 
werden. (HS 022) 

11. ldentifizierung von kiiferwirksamen Stiimmen (BI 256-82 und M-7) von Bacillus thurin
giensis - Identification of two strains (BI 256-82 and M-7) of Bacillus thuringiensis, pa
thogenic for coleopterous larvae (Krieg, A., Huger, A. M., in Zusammenarbeit mit
Schnetter, W., Zoologisches Institut der Universitiit Heidelberg)

Nachdem 1982 im hiesigen Institut der Stamm BI-256-82 der subspec. tenebrionis als erster 
kaferwirksamer Bacillus thuringiensis isoliert worden war (vgl. Jahresbericht 1983, S. H 83), 
beschrieben Herrnstadt et al. (1986) in den USA einen ahnlichen Stamm M-7, den sie einer 
neuen Varietiit ,,san diego" zuordneten. Dieser Stamm wurde inzwischen von der Firma My
cogen als ,,novel microorganism and its use for controlling pests" zum US- und Auslands-Pa
tent angemeldet. Um diesen Anspruch zu klaren, wurde ein Vergleich der beiden Stiimme 
durchgefuhrt. Die Untersuchung umfaBte eine phanotypische Charakterisierung der vege
tativen Zellen anhand bestimmter biochemischer Leistungen, ihres Serotyps sowie ihres An
tibiogramms. Eine Charakterisierung der parasporalen Kristalle erfolgte in bezug auf Mor
phologie, Loslichkeit, Proteinmuster und Serologie. AuBerdem wurde die Plasmid-ONS 
analysiert. In alien einschlagigen Tests war zwiscben den Stiimmen M-7 und BI- 256-82 kein 
Unterschied nachweisbar. Dasselbe gilt fur ihre Wirksamkeit gegeniiber Insekten: Der 
Wirtsbereich beider Stiimme ist auf Coleopteren-Larven beschriinkt. Aufgrund der Identi
tiit beider Stiimme ist der Stamm M-7 nicht patentfiihig. (HS 010) 
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12. Weitere Untersuchungen an parasporalen Kristallen von Bacillus thuringiensis subspec.
tenebrionis - Further investigations on parasporal crystals of ·Bacillus thuringiensis
[(Huger, A. M. und Krieg, A.)]

In Fortsetzung fruherer Studien (vgl. Jahresberieht 1985, S. H 72) wurden Untersuehungen 
zur Charakterisierung parasporaler Kristalle bei dem kaferwirksamen Stamm BI-256-82 von 
Bacillus thuringiensis subspee. tenebrionis durehgefiihrt. Alie bisher besehriebenen paraspo
ralen Kristalle dieses Stammes sind von plattenformiger Gestalt und quadratisch, rechteckig 
oder auch rhomboid im UmriB. Diese stammeharakteristisehen ,,Hauptkristalle" konnen im 
Sporangium in Ein- oder Zweizahl auftreten; sie wirken auf Larven von Chrysomeliden 
toxiseh. Wie weitere elektronenmikroskopische Untersuehungen zeigten, werden neben 
diesen plattenformigen Toxinkristallen in Abhangigkeit von den Kulturbedingungen (insbe
sondere der Zusammensetzung des Nahrmediums) aueh ,,Nebenkristalie" gebi1det 
(Abb. 1). Sie sind von spindelformiger bis spharoider Form und messen maximal 1,8X0,8 
µ,m. Im Gegensatz zu den Hauptkristallen, deren Kristallgitter im Dunnsehnitt eine Periodi
zitat von ea. 7 nm aufweist, wurde fur die Nebenkristalle ein maximaler Gitterabstand von 
ea. 10,4 nm ermittelt. Sowohl in Dunnschnitten als aueh in negativ kontrastierten EM-Pra
paraten zeigen die Nebenkristalle eine sehr pragnante hexagonale Gitterstruktur (Abb. 2). 
Im linearen CsCI-Gradienten lassen sieh Sporen, Haupt- und Nebenkristalle voneinander 
trennen. Analysen mittels SOS-PAGE ergaben, daB das Protein der Nebenkristalle mit dem 
der Hauptkristalle nieht identiseh ist. Die Charakterisierung der beiden parasporalen Kri
stalltypen wird fortgesetzt. (HS 007) 

Abb. 1: Sporangium von Bacil1us thuringiensis subspec. tenebrionis (Stamm BI-256- 82) mit Spore (s), plat
tenf6rmigem Endotoxinkristall (e) und Nebenkristall (n). Diinnschnitt; EM-Aufnahme, Abb.
MaBstab = 500 nm. 

Abb. 2: Nebenkristall (n) mit charakteristischem hexagonalem Kristallgitter sow1e pl<1ttcnf,irmiger Endoto
xinkristall (e). r = Rest des Sporangiums. Diinnschnitt; EM-Aufnahme, Abb.-MaBstab = 200 nm. 
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13. Diagnostische Untersuchungen iiber biotische Begrenzungsfaktoren des Waldmaikii
fers, Melolontha hippocastani, im Forstbezirk Karlsruhe-Hardt - Diagnostic studies on
biotic control factors of the cockschafer Melolontha hippocastani, in the forest district
Karlsruhe-Hardt (Huger, A. M. und Zimmermann, G., in Zusammenarbeit mit Al
bert, R. und Froschle, M., Landesanstalt fiir Pflanzenschutz, Stuttgart)

Im Rahmen einr -Obervermehrung des Waldmaikafers, Melolontha hippocastani, wurden 
von der Landesanstalt fiir Pflanzenschutz in Stuttgart bei Probegrabungen Anfang Marz 
1987 in funf Dienstbezirken des Karlsruher-Hardt mittlere Besatzdichten von etwa vier bis 
17 lndividuen/m2 ennittelt. Zur Beurteilung der weiteren Populationsentwicklung und der 
Notwendigkeit von BekampfungsmaBnahmen wurden die eingebrachten und in Einzelhal
tung abgestorbenen Melolontha-Stadien bei uns auf biotische Begrenzungsfaktoren hin un
tersucht, zumal allein bei den Kafern binnen fiinf Wochen schon eine Mortalitat van ea. 50% 
zu verzeichnen war. Vergleichbar waren bei einer zweiten Probegrabung in vier Forstabtei
lungen Ende April, also kurz vor dem Kaferflug, die Kaferdichten um 40 bis 56% reduziert. 
Wie unsere diagnostischen Untersuchungen zeigten, beruhte diese betrachtliche natiirliche 
Mortalitat im wesentlichen auf Nematoden- und Pilzbefall. So waren bei den im Labor abge
storbenen Melolontha-Stadien 71,8% mit Nematoden (meist Rhabdontolaimus magnus) 
und 24,4% mit Beauveria brongniartii infiziert. Die Untersuchungen iiber den EinfluB der 
biotischen Begrenzungsfaktoren auf das Populationsgeschehen werden fortgesetzt. (HS 
007) 

14. Zur Virulenz verschiedener Stiimme von Beauyeria brongniartii gegeniiber Maikiifer
Engerlingen (Melolontha hippocastam) - On the virulence of different strains of Beau
Yeria brongniartii against larvae of the cockchafer (Melolontha hippocastam) (Zimmer
mann, G.)

In den letzten Jahren hat sich der Maikafer in einigen Gegenden der Bundesrepublik 
Deutschland wieder zu einem ernstzunehmenden Forstschadling entwickelt. Vor allem die 
Engerlinge fiihren durch ihren WurzelfraB in wiederaufgeforsteten Jungkulturen zu starken 
Schaden. Ein wichtiger natiirlicher Gegenspieler des Maikafers und seiner Larven ist der 
Pilz Beauveria brongniartii, der bereits in den letzten Jahren verstarkt zur biologischen Be
kampfung des Feldmaikafers, Melolontha melolontha, eingesetzt wurde. Um hochwirksame 
Stamme dieses Pilzes auch gegen den Waldmaikafer zur Verfiigung zu haben, wurden insge
samt 13 verschiedene Isolate von B. brongniartii, die aus natiirlich verpilzten Engerlingen 
stammten, auf ihre Virulenz gegeniiber den Lz von M. hippocastani im Biotest gepriift. Die 
Konzentration wurde einheitlich auf den relativ niedrigen Wert von 1 x 107 Konidien/ml ein
gestellt, die Keimrate betrug im Mittel 92,5%. Nach vier Wochen Versuchsdauer lag die 
Mortalitat der Engerlinge bei den einzelnen Stammen zwischen 5 und 45%, nach sechs Wo
chen zwischen 5 und 65%. Nur etwa die Halfte der Testisolate von B. brongniartii fiihrte zu 
Mortalitaten iiber 50%. Auf der anderen Seite ist das Vorkommen von nahezu avirulenten 
Stammen bemerkenswert. Die Befunde zeigen die Bedeutung der Selektion von hochviru
lenten Pilzstammen zur biologischen Bekampfung des Maikafers. (HS 017) 
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15. Laborversuche zur Wirkung von Metarhizium anisopliae und BeauYeria bassiana gegen
den Batatekiifer Cylas puncticollis - Laboratory trials on the efficacy of Metarhizium
anisopliae und BeauYeria bassiana against the sweet potato weevil Cylas puncticollis
(Zimmermann, G. und Lobo- Lima, Maria-Luisa)

Die Si.iBkartoffel geh6rt auf d!!n Kapverden zu den Grundnahrungsmitteln der Bevolke
rung. Sie wird vor allem im Bewiisserungsanbau und in regenreichen Jahren auch im Trok
kenfeldbau angepflanzt. Zu den wichtigsten Schiidlingen ziihlt der Batatekafer, Cylas punc
ticollis, eine Ri.isselkiiferart, deren Larven in den unterirdischen Knollen leben, wiihrend die 
Kafer an den Blattern <lurch FraB schiidigen. Im Rahmen einer Arbeit zur Entwicklung eines 
integrierten Pflanzenschutzkonzepts in dieser Kultur wurde auch die Wirkung der beiden in
sektenpathogenen Pilzarten Metarhizium anisopliae und Beauveria bassiana getestet. Auf 
Grund der Lebensweise des Schadlings 1st nur eine Bekiimpfung der Kiifer sinnvoll. In V or
versuchen konnte zunachst geklart werden, daB die Adulten von C. puncticollis im Gegen
satz zu anderen Ri.isselkaferarten sehr empfindlich gegeni.iber den genannten Pilzarten sind. 
Dies wurde in weiteren Biotests bestatigt. Eine Behandlung der Blatter mit M. anisopliae er
gab nach neun Tagen und 25°C eine LD50 von 3x106 Konidien/ml. Ein Vergleich zwischen 
zwei M. anisopliae- Isolaten sowie einem B. bassiana-Isolat fiihrte nach 10 Tagen bei 25°C 
und einer jeweiligen Sporenkonzentration von 5 x 106 pro ml zu Mortalitaten von 75%, 
87 ,5% und 100%. Die Versuche werden zur Zeit unter Praxisbedingungen fortgesetzt. 
(HS 018) 

lnstitut fiir Resistenzgenetik in Griinbach 

Das Institut vertritt innerhalb des Konzepts zum integrierten Pflanzenschutz die zi.ichterisch 
genetische Komponente. Ziel der Arbeiten ist zum einen die Erstellung von krankheitsresi
stentem Basismaterial fi.ir die Zi.ichtung, zum anderen die Erarbeitung von Methoden, mit 
denen sich auf ziichterischem Weg schnell und dauerhaft Resistenzen in Kulturpflanzen ein
lagern lassen. Besonderes Gewicht wird dabei auf den Selektionsteil des Ziichtungsprozes
ses gelegt. Die Ziele werden mit klassischen Ziichtungsmethoden, mit Zellkulturtechniken 
und mit gentechnologischen Verfahren verfolgt. 

1. Methodischer Autbau quantitativ-genetischer Selektionsverfahren in der Resistenzgene
tik bei Getreide - Development of selection strategies for improvement of quantitativ
genetic resistance in cereals (Walther, H.)

Zurn Aufbau stabiler Resistenzen in Getreide muB nach neueren Erkenntnissen vor allem 
jener Tei! an Resistenzgenen genutzt werden, der zu einer quantitativen Resistenz fiihrt. 
Diese Notwendigkeit wird vor allem durch die genetische Variabilitiit der Parasiten ausge
lost, deren Anpassung an neue Wirte und damit an neue Sorten sehr rasch erfolgen kann. Se
lektionsmethoden zur Verbesserung von Resistenzmerkmalen mi.issen daher dieser quanti
tativen Wirt-Parasit-Wechselbeziehung Rechnung tragen. 

Es wurde dazu ein Konzept der stabilisierenden Resistenzselektion erarbeitet, welches auf 
der Nutzung kombinierter, meist additiver Resistenzgen- Kombinationen basiert. Beim 
Aufbau solcher resistenzverbesserter Linien und Sorten muB die Selektion so gesteuert wer
den, daB keine Anpassungsreaktion des Parasiten erfolgen kann. Qualitative oder monoge
ne Resistenzen erfiillen diese Voraussetzung nicht. Quantitative Resistenzen hingegen ge
wahrleisten, je nach Anzahl und Wirkungsweise beteiligter Gene eine liingere Resistenzsta-
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bilitat. Dieses Selektionskonzept. wurde im Hinblick auf Anwendung in der praktischen 
Pflanzenziichtung als quantitative Resistenzziichtungsstrategie entwickelt und an einem 
Zuchtprogramm erprobt. (HG 013) 

2. Ziichterischer Aufbau von quarititativen Resistenztriigern bei Weizen gegen Septoria no
dorum (Spelzenbriiune) - Breeding for quantitative resistance to Septoria nodorum in
wheat (Walther, H.)

Die Wirksamkeit definierter Selektionsparameter wurde an einem laufenden Zuchtpro
gramm gepriift, wobei vor allem Ergebnisse aus Leistungspriifungen herangezogen werden 
(ParzellengroBen 2,5- 5 m2). Die im letzten Versuchsj ahr ermittelte gute Ubereinstimmung 
der summierten Befallswerte (Blatt und Ahre, vier Entwicklungsstadien) von Weizenlinien 
nach kiinstlicher Feldinfektion mit dem daraus resultierenden Ertragsverlust konnte an ei
nem erweiterten Sortiment und an einem Infektionsversuch bestatigt und zugleich verbes
sert werden. 

Ein weiterer Schritt beim Einsatz der Infektions- und Selektionsmethode ist die Suche nach 
einer geeigneten Selektionsbasis in Mikroparzellen (0,5-1 m2) und bei Einzelpflanzen in 
den friihen Generationen Fr F5 . Da in dieser Phase eines Zuchtprogrammes Ertrags- oder 
Ertragsverlustwerte mit groBeren Fehlern behaftet sind, kommen sie als Bezugsmerkmal 
nicht in Frage. Es wurden daher Ertragskomponenten und deren Korrelationen zu den Be
fallswerten an groBeren und kleineren Parzellen untersucht. Neben den Ertragswerten wur
den aus Stichproben von 20 Einzeliihren je Parzelle das mittlere Einzelahrengewicht 
(EAG), das Tausend-Korngewicht (TKG) und die Kornzahl/Ahre (KZ/A) mit den Befalls
werten verglichen. Die Ergebnisse zeigen, daB es moglich ist, anstelle der Gesamtertrags
Befallsrelation auch das mittlere EAG oder Ertragskomponenten davon (TKG, KZ/A) als 
Selektionsmerkmale zu nutzen. Entgegen bisheriger Meinung hat sich bei diesen Versuchen 
gezeigt, daB der EinfluB des Parasiten nicht nur auf das TKG.sondern auch deutlich auf die 
KZ/A wirkt, insbesondere bei stiirkerem Infektionsdruck. Es wurde deutlich, daB der Ver
lust im EAG for die Resistenzselektion in friihen Generationen und bei kleinen Priifparzel
len als Bezugsmerkmal besser geeignet ist als nur das TKG. (HG 014) 

3. Verbesserung der Resistenz gegen Mehltau (Erysiphe graminis) bei Roggen (Secale
cereale L.) - Improvement of the resistance to mildew (Erysiphe graminis) in rye (Secaie
erealeL.) (Lind, V.)

Von Ziichtern wurden die Roggenpopulationen 'Halo' x 'Danko', 'Stamm CG' und 'Stamm 
CG x 'Halo', die sich in der genetischen Basis ihrer Resistenz unterscheiden, zur Verfiigung 
gestellt. Uber drei Zyklen wurden in ihnen Halbgeschwister-Linien selektiert und schlieB
lich zum Aufbau verbesserter Populationen verwendet. Die Selektion fand jeweils entweder 
im Gewiichshaus (Sporenproduktion im 3-Blatt-Stadium) oder im Feld (Bonitur beim Ah
renschieben) statt oder wurde kombiniert in beiden Wachstumsstadien vorgenommen. Heri
tabilitiitsschiitzungen schwankten zwischen 0,42 und 0,94 je nach Selektionsmethode und 
Population, so daB mit vhschiedenen Selektionserfolgen zu rechnen war. In Populationen 
mit dominanten Resistenzgenen konnte die friihe Selektion die groBten Verbesserungen in 
'Stamm CG' und 'Halo' x 'Danko' erreichen, wobei die Sporenproduktion bis zu 69% redu
ziert wurde. Die Selektion im Gewiichshaus iibte stets auch einen Effekt auf die Mehltaubo
nituren aus, die dadurch bis zu 19% verbessert wurden. Insgesamt blieb die Erhohung der 
Resistenz durch spate Selektion immer hinter der friihen Selektion zuriick. Die unterschied 
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lichen Effekte zeigen auch, daB beide Selektionsmethoden verschiedene Gene erfaBten, da 
spate Selektion kaum die Haufigkeit der dominanten Gene erhohte. (HG 006) 

4. Entwicklung einer Testmethode zur Selektion auf Resistenz gegen Pseudocercosporella
herpotrichoides, dem Erreger der Halmbruchkrankheit bei Getreide - Development of
a test for the selection of resistance to Pseudocercosporella herpotrichoides causing
eyespot in cereals (Lind, V.)

Durch Polyacrylamidgel-Elektrophorese wurden die loslichen Gesamtproteine vonPseudo
cercosporella herpotrichoides aufgetrennt, anschlieBend einzelne Proteine extrahiert und als 
Antigene zur Immunisierung von Kaninchen verwendet. Die Antiseren wurden <lurch ,,We
stern blotting" auf ihre Spezifitat gegeniiber den zu ihrer lnduktion verwendeten Pilzprotei
nen getestet. Seren, die die erforderlichen Voraussetzungen erfiillten, werden im ELISA 
zum Nachweis des Befalls mit Pseudocercosporella herpotrichoides bei Winterweizen einge
setzt. Aufgrund photometrischer Messungen lassen sich die Genotypen in unterschiedliche 
Befallsgruppen einteilen, wobei unter den getesteten Genotypen 'Caribo', 'Jaguar' und 
'SMH 1884' den geringsten Befall zeigen. Die als Resistenztrager bekannten Weizentypen 
'Roazon' und 'VPM 1' zeichnen sich aufgrund der bisher ermittelten Daten eher <lurch Tole
ranz als <lurch Resistenz aus. Die Ergebnisse zeigen auch, daB Resistenz und Strohbeschaf
fenheit unabhangig von einander den Komplex Halmbruch beeinflussen. Resistenzziichtung 
setzt deshalb die Trennung beider Komponenten voraus. Der ELISA, der allein den Pilzbe
fall beurteilt, stellt deshalb eine geeignete Methode zur Identifizierung resistenter Genoty
pen dar. (HG 030) 

5. Haploiderzeugung beim Weizen zur Ziichtung auf pilzliche Resistenz - Haploid produc-
tion in wheat for breeding of resistance against fungi (Foroughi-Wehr, Barbel)

Im Berichtszeitraum standen insgesamt 183 doppelhaploide Sommerweizenlinien und 55 
Winterweizenstamme auf dem Feld zu einer ersten Priifung. Es handelt sich bier einmal um 
Ziichtermaterial, in das vor allem Mehltauresistenz eingekreuzt wurde, zum anderen um In
stitutskreuzungen, die ebenfalls im Hinblick auf pilzliche Resistenzen aber auch auf Gewe
bekulturtauglichkeit durchgefiihrt wurden. Aus dem phanotypischen Verhalten der Anthe
renkulturnachkommen, das die Ziichter in unserem Zuchtgarten begutachteten, konnten 
Riickschliisse auf den Wert einer Kreuzung und damit Konsequenzen fiir den Verlauf des ei
genen konventionellen Zuchtprogramms gezogen werden. Ein Teil der doppelhaploiden Li
nien (neun Winterweizen und 107 Sommerweizen) konnten den Ziichtern zur eigenen Prii
fung zuriickgegeben werden. Eine Linie zeigte nach einjahrigem Anbau einen sehr geringen 
Septoria- Befall in Kombination mit Mehltauresistenz. (HG 027) 

6. Einlagerung der Gelbmosaikvirusresistenz aus dem asiatischen Formenkreis in deutsches
Wintergerstenmaterial mit Hilfe der Haploidziichtung - Transfer of barley yellow mo
saic virus resistance from Asian cultivars into German winter barley lines using haploids
(Foroughi-Wehr, Barbel)

Die Zusammenfassung der Ergebnisse iiber die Einlagerung der Ba YMV- Resistenz in deut
sche Sorten ergab: In der Zeit von 1984- 1986 wurden von 38 verschiedenen Kreuzungen 
(erstellt von deutschen Pflanzenzuchtbetrieben) etwa 670 OOO Antheren angesetzt. Insge
samt sind daraus 6 626 griine Pflanzen entstanden, das sind im Durchschnitt 1 % griine Pflan
zen, in einem vorhergehenden Versuch ebenfalls mit Wintergerstenmaterial lag der 
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Durchschnitt bei 0,4 % . 1987 wurden wiederum etwa 1 800 doppelhaploide Linien zur weite
ren Priifung an die Ziichter zuriickgegeben. 

Die genetische Basis der Resistenz gegen Ba YMV in deutschen Sorten ruht auf einem rezes
siven Gen. Auf Grund dieser engen genetischen Basis der BaYMV- Resistenz besteht die 
Gefahr ihrer moglichen Durchbrechung durch neue virulente ,,Virus-Typen". Eine vorsorg
liche Einlagerung von Resistenzgenen aus anderen Quellen in einheimisches Zuchtmaterial 
ist daher notwendig. Solche Quellen sind in asiatischen Gerste-Sortimenten besonders in ja
panischen Sommergerste-Sorten vorhanden. Nach bisherigen Untersuchungsergebnissen 
handelt es sich dabei um eine dominant vererbte Resistenz. Mit klassischer Riickkreuzung 
kombiniert mit Haploidschritten soll dieses Resistenzgen in moglichst kurzer Zeit in einhei
mische Sorten eingelagert werden, ohne die negativen Eigenschaften der japanischen Sor
ten wie Lageranfalligkeit, geringe Winterharte, geringe Xrankheitsresistenz mit zu iibertra
gen. (HG 001/HG 037) 

7. Untersuchungen zur Resistenz von Weidelgrasern gegeniiber dem Gelbverzwergungsvi
rus der Gerste - Studies on the resistance of perennial ryegrass to barley yellow dwarf vi
rus (BYDV) (Ziichner, S. und Foroughi- Wehr, Barbel, in Zusammenarbeit mit Huth,
W., Institut fur Viruskrankheiten der Pflanzen der BBA, Braunschweig)

Das Gelbverzwergungsvirus der Gerste (BYDV) ist weltweit verbreitet und befallt neben 
den Getreidearten auch eine Reihe von Grasern. In den letzten Jahren wurde zunehmend 
deutlich, daB auf Ackerfutterflachen und im Dauergriinland ein groBer Teil der Bestande 
(bis zu 80% aller Graser) <lurch BYDV krank sein kann. An 40 Klonen des Deutschen Wei
delgrases soil die Vererbungsweise der Resistenz untersucht werden. Geeignete Klone sol
len dann in der Futterpflanzenziichtung als Resistenzelter verwendet werden. Fiir diese 
Analyse sind beirn herkommlichen Verfahren mehrere aufeinanderfolgende Generationen 
mit erzwungener Selbstbefruchtung notwendig, um weitgehend reinerbige Klone zu erhal
ten. Reinerbigkeit laBt sich aber auch in einem Schritt mit Hilfe der Antherenkultur errei
chen. Fur Deutsches Weidelgras sind zu in-vitro-Verfahren nur wenige Untersuchungen 
durchgefuhrt warden. Wir haben deshalb im ersten Schritt von 14 Sorten Antheren auf ver
schiedene Kulturmedien aufgelegt. Es entstanden im Durchschnitt aller Sorten 0,8% Kallus 
und 0,5% weiBe Pflanzen. Bisher wuchs eine griine Pflanze auf. Zwei der Sorten zeigten eine 
wesentlich hohereKallubildung von 3,1 % bzw. 3,2%, woraus 3,1 % bzw. 2,5% weiBe Pflan
zen entstanden. Die von den Getreidearten bekannte Abhangigkeit der Antherenkultureig
nung vom Genotyp wurde auch bier deutlich. (HG 038) 

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

Neben der Moglichkeit, Haploide mit der Antherenkultur zu erzeugen, gelingt dies jetzt 
auch mit der Kultur isolierter Mikrosporen, wobei die jungen Pollenkorner auBerhalb der 
Anthere meist als Suspensionskultur in Fliissigmedien regeneriert werden. Die Kultur iso
lierter Mikrosporen von Weizen und Gerste in modifiziertern fliissigen N6-Medium fuhrte 
bei verschiedenen Genotypen zur Induktion multizellularer Mikrosporen, zur Bildung em
bryogener Strukturen bzw. Kallus und zur Regeneration von Pflanzen. Zur Zeit liegt die Re
generationsrate bei Gerste hoher als bei Weizen. In einigen Fallen konnten aus Gersten
Embryoiden, die aus den isolierten Mikrosporen von 10 Antheren hervorgegangen waren, 
80 griine (!) Pflanzen und erfreulicherweise nur 10 weiBe Pflanzen regeneriert werden. Die 

H 83 



direkte Regeneration von Pflanzen aus Embryoiden dauerte in diesen Fallen nur 4-6 Wo
chen. Auf Grund der guten Regenerationsraten wurde damit begonnen, Mikrosporen bzw. 
multizellulare Strukturen, mit Hilfe der Makroinjektion zu transformieren. (HG 027) 

9. In vitro Selektion resistenter Gerste- und Weizenlinien aus somatischen Zellkulturen mit
Phytotoxinen - In vitro selection ofresistant lines of barley and wheat in somatic cell cul
tures using phytotoxins (Chawla, H. S. und Wenzel, G.)

Bei Gerste und Weizen wurden ausgehend von unreifen Embryonen Kallus- und Suspensi
onskulturen angelegt. Zur Selektion wurden Fusarinsaure und teilgereinigte Toxine von 
Helminthosporium sativum eingesetzt. In zwei Gerste-Genotypen wurden Kalluskulturen 
selektiert, die gegeniiber Fusarinsaure weniger empfindlich sind. Die selektierten Kaili be
hielten ihre Widerstandsfahigkeit iiber drei Monate unter nicht selektiven Bedingungen. 
Die Priifung der Pflanzen ergab, daB die regenerierten Pflanzen geringere Welke als nicht 
selektiertes Material zeigten. Nach Behandlung mit Helminthosporium-Toxin wurden Ger
ste- und Weizenpflanzen regeneriert, von denen ein groBer Teil nicht nur gegen das Toxin 
sondern auch gegeniiber dem Pilz eine verminderte Anfalligkeit aufwies. (HG 034) 

10. Somatische Hybridisierung dihaploider Solanum tuberosum Protoplasten - Somatic
hybridisation of dihaploid Solanum tuberosum protoplasts (Deimling, Sabine und Mol
lers, C., in Zusammenarbeit mit Alleweldt, G. und GroBmann, F., Universitat Hohen
heim)

Bei der Kartoffel findet die Ziichtung in zunehmendem MaBe auf der dihaploiden Stufe 
statt. Auf Grund der haufig mangelnden Bliihfahigkeit ziichterisch wertvoller dihaploider 
Klone bietet sich fiir die Riickkehr zur tetraploiden Stufe der Kulturform die somatische 
Zellfusion als elegante Methode an. Diese erlaubt gleichzeitig die Addition quantitativ ver
erbbarer Eigenschaften. Neben der iiberwiegenden Anwendung der chemischen Fusions
methode mit PEG wurde die Elektrofusion als neue Technik eingefiihrt. Bei der Regenerati
on von Protoplasten zu Pflanzen nach Fusion konnten gute Erfolge erzielt werden. So wurde 
die durchschnittliche Regenerationsrate erhoht und die Anzahl der dafiir erforderlichen 
Kulturmedien verringert. Samit liegt ein einfaches und reproduzierbares Regenerationssy
stem vor. Die durch cytologische Untersuchungen identifizierten, tetraploidenPflanzen, die 
aus den Fusionsexperimenten hervorgegangen sind, werden zur Zeit auf ihren Hybridcha
rakter iiberpriift. Dies geschieht an Hand morphologischer Merkmale und mittels gelelek
trophoretischer Auftrennung von Isoenzymen. (HG 026) 

11. Methodische Untersuchungen zum Nachweis von potato spindle tuber viroid (PSTV) -
Methodological studies for the detection of potato spindle tuber viroid (PSTV) (Graner,
A., Bruning, H. und Ziichner, S.)

Die Vergleiche zum N achweis von PSTV konnten abgeschlossen werden. Es zeigte sich, daB 
der Biotest, der an Tomatenpflanzen durchgefiihrt wurde zu keiner einheitlichen Symptom
auspragung an infizierten Pflanzen fiihrt. Mit Hilfe der Umkehrelektrophorese lieBen sich 
durch Anfarbung des Gels mit Silbernitrat ea. lOOpg PSTV in Mischung mit Rohextrakt aus 
gesunden Pflanzen nachweisen. Der Einsatz einer biotinylierten cDNA Sande erlaubte den 
Nachweis von 2,3pg PSTV, wohingegen die Nachweisgre�ze bei Verwendung einer radioak
tiv mit 32p markierten Sande bei 14,7pg des Viroids lag. Bei der Hybridisierung gelegentlich 
auftretende falsche Positive waren nicht auf unspezifische Basenpaarung der Sande mit zel 
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lularen DNA/RNA Sequenzen zuriickzufiihren. Sie konnten <lurch ein von der herkommli
chen Phenol/Chloroform Extraktion abweichendes Probenaufarbeitungsverfahren nahezu 
vollstandig unterdriickt werden. Trotz der, verglichen mit den cDNA Hybridisierungsver
fahren, verringerten Empfindlichkeit wird fiir das Massenscreening das gelelektrophoreti
sche Verfahren aufgrund der einfachen und kostengiinstigen Durchfiihrbarkeit sowie der 
hohen Reproduzierbarkeit empfohlen. (HG 028/HG 032) 

12. Pathogendiagnose von Knollenna8fauleerreger (Erwinia carotovora) an Kartoffeln
mittels molekularer Hybridisierung - Pathogendiagnosis of soft rot causing bacteria
(Erwinia carotovora) on potato tubers by means of molecular hybridization.
(Briining, H.)

Pathogendiagnose erfolgt heutzutage vor allem noch <lurch ,,klassische" Verfahren wie z. B. 
<lurch Biotest mit Indikatorpflanzen oder <lurch serologische, physiologische und andere 
mikrobiologische Methoden. Als neues Verfahren tritt zu diesen der Nachweis von Krank
heitserregem anhand ihrer eigenen Nukleinsaure. Damit konnen Pehler ausgeschaltet wer
den, die bei den bisherigen Nachweisverfahren auftraten, die alle auf Reaktionen der Folge
produkte des Nukleinsaureaufbaus basieren. Um den Nachweis auf pathogene Erwinia ca
rotovora mit sogenannten ,, Gensonden" fiihren zu konnen, muB die Genson de spezifisch fiir 
Erwinia carotovora subsp. atroseptica (Eca) sein. Fiir die Konstruktion der Gensonde wurde 
Gesamt-DNA der pektinolytischen Eca Stamme 30184, 30185 und 30186 untersucht. Von 
diesen enthalt nur Eca 30185 ein Plasmid. In Hybridisierungsexperimenten wurde iiber
priift, inwieweit dieses 32 kb Plasmid pECA 185 die genetische Information fiir die Pathoge
nitat von Erwinia tragt. Bei der Hybridisierung mit der Gesamt-DNA von Eca 30184, 30185 
und 30186 ergab sich kein Hinweis darauf, daB Gene fiir den Pektinabbau auf dem Plasmid 
pECA 185 liegen. Inwieweit aber dennoch plasmidkodierte Proteine eine Rolle in der Ent
wicklung der Pathogenitat spielen, soll <lurch Subklonierung des Plasmids in Escherichia coli 
geklart werden. Erste Ergebnisse besagen, daB mit pBR 322 klonierte pECA 185 Fragmente 
in E. coli sehr instabil sind. Die E. coli Vektoren verlieren groBe Teile der Eca DNA. Fiir die 
Suche nach pektinolytischen Eca Genen zur Konstruktion der Gensonde konnten auch von 
Dr. N. T. Keen (University of California, Riverside) aus Erwinia chrysanthemi klonierte 
pektinolytische Gene eingesetzt werden. Damit war es moglich, direkt im Genom von Eca 
nach homologen Gensequenzen zu suchen. Die Hybridisierungsexperimente zeigten jedoch 
keine Homologien. In einem weiteren Versuch wurde eine Gen bank von Eca 184 mittels ab
gewandelten EMBL 4 Phagenvektoren in E.coli angelegt. Von 1500 auf Pektinabbau gete
steten Klonen erwiesen sich sieben als positiv. Von diesen_sieben zeigten drei im Bioassay 
sehr starken Pektinabbau. lnzwischen konnten fiinf Klone mit Restriktionsenzymen physi
kalisch kartiert werden. Dabei zeigte sich, daB nur in zwei Fallen sich iiberlappende Sequen
zen kloniert warden waren. (HG 029) 

13. Versuche zur Isolation und Charakterisierung wirtschaftlich wichtiger Gene bei Gerste
- Trials towards the isolation and characterization of economically important genes in

barley. (Graner, A. in Zusammenarbeit mit Herrmann, R., Inst. f. Botanik, Universitat
Miinchen und Fisch beck, G., Inst. f. Pflanzenbau und Pflanzenziichtung, TU Miinchen
Weihenstephan)

Gerste gehort neben Mais zu den genetisch am besten charakterisierten Pflanzen. Das Re
sultat ist eine Genkarte, die auf der Auswertung von Rekombinationsereignissen beruht und 
deren maximales Auflosungsvermogen bei etwa einem Zentimorgan liegt. Dieser Wert ent-

H 85 



spricht in erster Anniiherung etwa 1()6 Basen. Eng gekoppelte Gene konnen somit nicht dif
ferenziert werden. Neue Methoden der physikalischen Kartierung sollten es ermoglichen, 
die Kluft zwischen der Morgan-Karte und der einzelnen Abfolge der Nukleotide zu verrin
gern. Ein Ansatz hierzu fiihrt iiber das sogenannte ,,chromosome walking", eine Methode, 
bei welcher eine Restriktionskarte eines bestimmten Genom Abschnittes mit Hilfe iiberlap
pender DNA-Sonden erstellt wird. Voraussetzung hierfiir ist zuniichst die Erstellung einer 
repriisentativen Genbank von Gerste. Versuche hierzu ergabeii Unterschiede in der ,,Klo
nierbarkeit" von Gersten-DNA. Die Sorte 'Igri' zeigte die bisher besten Ergebnisse bei der 
Erstellung von EMBL-Genbanken (> 1()6 PFU/ µ,g DNA). Ein weiterer Aspektist Charakte
risierung von Genotypen <lurch Restriktionsfragment Langen Polymorphismen (RFLP's). 
Hierbei ist das Auftreten eines bestimmten Allels an ein bestimmtes Restriktionsmuster der 
DNA gekoppelt. Es wird nach geeigneten Kombinationen von Gensonden und Restrik
tionsenzymen gesucht, um Vorhersagen iiber das Vorhandensein einer Mehltauresistenz auf 
Chromosom 5 (ml-a) sowie des ,,waxy" Locus auf Chromosom 1 ohne langwierige Biotests 
oder Laboranalysen zu ermoglichen. Zur weiteren Charakterisierung des Gerstengenoms 
mit Hilfe chromosomenspezifischer Sonden wurde das komplette Sortiment telosomer Wei
zen- Gerste-Additionslinien in Gewebekultur genommen. (HG 039) 

Institut fur Biochemie in Braunschweig 

Neue Techniken zur Pathotypen-Unterscheidung von Kartoffelnematoden bildeten einen 
Arbeitsschwerpunkt im Berichtsjahr: Hochaufloseride Elektrophoresen der DNA-Restrik
tionsfragmente erwiesen sich als sehr leistungsfiihig. Als weitere aussichtsreiche Technik 
wurde die RFLP-Analyse mit klonierter DNA in Angriff genommen. 

Zur Vorbereitung der gentechnischen Hemmung des beet necrotic yellow vein virus (ge
meinsames Projekt mit dem Institut fiir Viruskrankheiten der Pflanzen) wurde das Hiillpro
teingen in Vektoren zur Transkription und Expression umkloniert. 

Von weitreichender Bedeutung fur die Arbeiten des Institutes war die Einrichtung der For
schungsgruppe ,,Gentechnik und Sicherheit im Freiland". 

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

Selenazofurin hemmt die Vermehrung von Kartoffel X-Virus etwa zehnmal besser als Riba
virin. Wie beim Ribavirin wird die Hemmung <lurch Selenazofurin am wirksamsten durch ei
nen UberschuB des Desoxyribonucleosids Thymidin aufgehoben, weniger gut <lurch Uridin 
und nur wenig <lurch Guanosin. Das Ergebnis zeigt, daB auch Selenazofurin erst <lurch eine 
pflanzliche Phosphotransferase in die wirksame Form iiberfiihrt wird und daB es die Virus
vermehrung nicht iiber eine Hemmung der Guanylsiiuresynthese hemmt. Die vorliiufigen 
Ergebnisse der Analyse der freien Nucleotide im Blatt bestiitigen diese Aussage. Das kiiufli
che 4-Amino- pyrazolo [3, 4-d] pyrimidin erwies sich als ein nur miiBig guter Inhibitor der 
Vermehrung des Kartoffel X-Virus. Mit menschlichem y-Interferon konnte eine Hemmung 
der Vermehrung des Tabakmosaikvirus in Nicotiana tabacum L. cv. ,Sam sun' und cv. ,Sam
sun NN' gefunden werden. (HG 002) 
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2. Proteinmuster von Kultivaren ans der Sii8kartoffel-Kollektion des CIP (International
Potato Centre) und des AVRDC (Asian Vegetable Research and Development Center)
- Protein patterns of cultivars from the sweet potato germplasm collection of CIP and
A VRDC. (Stegemann, H., in Zusammenarbeit mit Huaman, Zs. vom CIP, Lima (Peru),
Hoeppe, C. vom FB Internat. Agrarwirtschaft, D-3430 Witzenhausen und Tsou, S.C.S.
vom A VRDC, Tainan (Taiwan); vgl. Jahresbericht 1986, H 112)

Die ersten Reihenuntersuchungen brachten die Obereinstimmung der biochemischen Er
gebnisse mit den taxonomischen und morphologischen Befunden an gesunden, reifen, nor
mal gewachsenen Pflanzen. Aber die Proteinmuster aus Knollen, die von Hydrokulturpflan
zen stammten, zeigten eine abweichende Bande. Um die noch fehlenden Befunde fur ,,un
reife" Knollen und deren Muster zu ermitteln, wurden neben den Hydrokulturen normales 
Wachstum undFriihernte untersucht. Erschwert wurde die Auswertung dadurcb, daB einige 
mengenma.Big dominante Proteine leicht wahrend des Farbeprozesses (TCA/Serva Blau R) 
auswaschen und - im Gegensatz zu allen bisher untersuchten Pflanzenarten - zuerst mit 
Trichloressigsaure zu fixieren sind. Die quantitative Abschatzung ist daher unsicher und 
muB verbessert werden. Bei den Esterasen ist dies Verhalten weniger ausgepragt. 

3. Elektrophoretische Methoden zur Unterscheidung der Kartoffelnematoden Globodera
rostochiensis und G. pallida. - Electrophoretic methods for pathotype differentiation of
potato nematodes G/obodera rostochiensis and G. pallida (Stegemann, H. und Franck
sen, H., in Zusammenarbeit mit Rumpenhorst, H. J., Institut fur Nematologie der BBA,
Munster, Franco, J., CIP, Lima/Peru, Fleming, C. C., Nematology Lab., Newtownab
bey/Nord-Irland und Heinicke, D., Pflanzenschutzamt D-3000 Hannover; vgl. Jahresbe
richt 1980, H 118; 1981, H 110; 1983, H 109; 1986, H 113)

Die elektrophoretische Auftrennung der Gesamt-DNA nach Restriktase-Spaltung (im 
hochauflosenden Polyacrylamid-Gradienten) wurde auf weiteres europaisches und siidame
rikanisches Zystenmaterial ausgedehnt. Mit den Endonucleasen Alu I und Hha I wurden 
DNA-Fragmente in der Gr6Be von 123 bis >4182 bp (80 OOO bis >3 OOO OOOD erhalten), die 
mit Ethidiumbromid direkt nachgewiesen werden konnten. Ausreichend fiir den Nachweis 
war die DNA-Menge, die aus 1,5 mg Zysten gewonnen wurde. Stets reproduzierbare Ergeb
nisse wurden auch mit separat gewonnenen Extrakten aus 3-6 mg Zysten einer Probe er
zielt. 

Die Zysten von Globodera pallida und G. rostochiensis europaischer Herkunft waren an
hand der Muster ihrer DNA-Fragmente leicht zu unterscheiden. Zysten von G. pallida aus 
Peru bildeten eine dritte Gruppe, die gemeinsame Merkmale mit beiden europaischen Ar
ten hatte. Die Identifizierung von Pathotypen war schwieriger, weil fast alle bisher unter
suchten Populationen eines Pathotyps bereits Unterschiede zeigten, die das Auffinden von 
Pathotypen-spezifischen Merkmalen erschwerten. 

Bei den europaischen Pathotypen von G. pallida konnte der Pathotyp Pa 1 aus Nordirland, 
Populationen Portglenone und Garryford, mit Alu I oder Hha I eindeutig identifiziert wer
den, bei Pa 2 und Pa 3 wiesen alle Populationen Unterschiede auf, jedoch kein sicheres pa
thotypenspezifisches Merkmal. Die Pathotypen von G. rostochiensis Ro 1, Ro 2, Ro 3, Ro 4 
und Ro 5 lieBen sich mit ziemlicher Sicherheit bestimmen, wenn man die Muster von Spal
tungen mit beiden Restriktasen heranzog. Zwei Proben (von insgesamt 20 untersuchten) 
miiBten nach den Mustern ihrer DNA-Fragmente nicht dem deklarierten Pathotyp angeho
ren, was durch einen erneuten biologischen Test iiberpriift werden soil. 
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Bei den peruanischen Zysten (10 Populationen P4A, lU Populationen P5A, je eine von P2A 
und P3A) waren die Unterschiede der Populationen noch starker ausgepragt als bei den eu
ropaischen Zysten, es kamen jedoch auch identische Muster vor. Pathotyp-spezifische 
Merkmale waren nur schwach ausgebildet. Vermutlich gab es auch Mischpopulationen der 
Pathotypen, wodurch die ldentifizierung der reinen Pathotypen erschwert wurde. 

Die Identifizierung der Pathotypen mit zweidimensionalen Protein-Mustern erfordert mehr 
Aufwand und ist weniger gut reproduzierbar als die Analyse der Gesamt-DNA mit Hilfe der 
DNA-Fragment-Muster. Die Ergebnisse der Proteinuntersuchungen wurden beim EPPO
Panel ,,Kartoffelnematoden" in Rennes/Frankreich zusammengefaBt (Reisebericht H. J. 
Rumpenhorst vom 13. 1. 86). Sie decken sich bei G. pallida mit den Ergebnissen unserer 
DNA- Untersuchungen, bei G. rostochiensis scheint die DNA-Analyse aufschluBreicher zu 
sein. Die Farbung der Proteine auf Glucose-und Mannose- Reste mit Concanavalin A ergab 
nach Fokussierung einiger Proben des gleichen Zystenmaterials im 1 mm starken Flachgel 
und Elektro-Blotting gut differenzierbare Muster. Die Gruppen von G. rostochiensis, G. 
pallida europiiischer Herkunft und G. pallida aus Peru waren anhand der Muster identifi
zierbar. Eine Bestimmung von Pathotypen erscheint moglich, ist aber we gen der zu geringen 
Anzahl von untersuchten Proben bisher nicht abgesichert. 

4. Pathotypendiagnose von Schaderregern durch Analyse des DNA-Restriktionsfragment
Liingenpolymorphismus (RFLP) mit klonierter DNA - Pathotype diagnosis of parasites
using restriction fragment length polymorphism of cloned DNA (Schnick, D. und Bur
germeister, W., in Zusammenarbeit mit Rumpenhorst, H.J., Institut fiir Nematologie
und Wirbeltierkunde der BBA, Munster)

Die bisher nicht mogliche sichere Unterscheidung von Pathotypen der Kartoffelnematoden 
Globodera (Heterodera) rostochiensis und Globodera (Heterodera) pallida wird mit Hilfe 
von klonierter DNA versucht. Dazu wurden zuniichst Gesamt-DNA-Extrakte von G. palli
da- Populationen hergestellt und mit verschiedenen Restriktionsenzymen verdaut. Eine be
stimmte DNA-Gr6Benklasse wurde dann mit Hilfe des Plasmides pUBSl kloniert. Die so 
erhaltenen Klone werden zur Zeit auf ihre Pathotyp-Spezifitat untersucht. Es konnte bereits 
ein fiir die Pa 3-Population Delmsen spezifischer Klon isoliert werden. Seine Eignung zur 
Pathotypenunterscheidung wird an weiteren G. pallida Populationen getestet. 

5. Vorbereitung des Hiillproteingens von beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) fiir
Hemmversuche gegen das Virus - Preparation of the coat protein gene of beet necrotic
yellow vein vims (BNYVV) for inhibition experiments against the virus (Burgermeister,
W., in Zusammenarbeit mit Koenig, Renate, Institut fiir Viruskrankheiten der Pflanzen
der BBA, Braunschweig, Frank, R., Gesellschaft fiir biotechnologische Forschung,
Braunschweig, und Gronenborn, B., Max-Planck-Institut fiir Ziichtungsforschung,
Koln)

Mit Hilfe der Virus-RNA und einem synthetischen Oligonucleotid als Primer wurde doppel
strangige cDNA mit der Sequenz des Hiillproteingens synthetisiert und im pBR 322 klo
niert. 

Die cDNA wurde in den Transkriptionsvektor pGem 3 umkloniert. Durch in vitro-Trans
kription beider cDNA-Strange wurde sense-RNA hergestellt, die mit dem Virus-Hiillpro
teingen identisch ist, bzw. antisense-RNA, die komplementar zum Virus-Hiillproteingen 
ist. 
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Die cDNA wurde weiterhin in sense- und antisense-Richtung in den pflanzlichen Expressi
onsvektor pRT 103 umkloniert. Durch Oberfiihrung dieses Vektors und des BNYVV in Pro
toplasten soll gepriift werden, ob antisense-RNA bzw. transient exprimiertes Virus-Hiill
protein die Virusvermehrung hemmen. 

6. Gentechnik und Sicherheit im Freiland - Risk assessment of deliberately released, gene
tically modified organisms into the environment (Backhaus, H., Dietz, Antje, Lands
mann, J. und Niepold, F., in Zusammenarbeit mit dem Bundesgesundheitsamt.)

Auf dem Gebiet dieses neuen Forschungsschwerpunktes der Risikobewertung von geplan
ten Freisetzungen gentechnisch veranderter Organismen in die Umwelt arbeiten tiinf Wis
senschaftler. Die Einrichtung dieser Gruppe ist Teil eines vom Bundesministerium fiir For
schung und Technologie geforderten Forschungsprogramms zur bioiogischen Sicherheit, 
das auf Empfehlungen der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages ,,Chancen 
und Risiken der Gentechnologie" zuriickgeht. Die BBA ist als Einvernehmungsbehorde an 
der Zulassung beteiligt, wenn Antrage auf Ausnahmen von dem derzeit giiltigen Freiset
zungsverbot fiir gentechnisch veranderte Organismen gestellt werden. Kriterien, Richtli
nien und Verfahren innerhalb der EG und von auBereuropaischen Landern werden zur 
Beurteilung von Antragen herangezogen. Die Moglichkeiten zu interdisziplinarer Koopera
tion werden genutzt, um mogliche Risikofaktoren zu erfassen und diese nach anerkannten 
MaBstaben die Risiken zu bewerten. 
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Legende zur Abbildnng 

Zysten-Nematoden von Kartoffeln: Differenzierung von Spezies und Pathotypen durch Fragmente aus Ge
samt-DNA. 

DNA Marker: 123, 246, 369 ...... etc. bp Fragmente (1), A-DNA- Fragmente nach Spaltung durch Restrikta-
se Pst I (2), nach partieller (3) und vollstandiger (4) Spaltung durch Alu I. 

D NA-Fragmente wie Bahn 1, Ausschnitt ( 5). Durch Alu I gespaltene Nematoden-D NA von Globodera pal
lida, Pathotyp Pa 1 aus Nord-Irland (6), Pathotyp Pa 2 und Pa 3 aus Deutschland (7, 8), Pathotyp P 4A ausPe
ru (als Pa 2 in Europa angesehen) (9); Globodera rostochiensis, Pathotyp Ro 1, Deutschland (10). 

Elektrophoretische Trennung im Gel-Gradienten ( 4,5-12% Polyacrylamid, 2 mm dick, 300 mm lang) in 
POOMA-PHOR-Apparatur mit Tris/Borsii.ure/EDTA Puffer pH 8,4. Ethidiumbromid-Fii.rbung. 
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Institut fiir Vorratsschutz in Berlin-Dahlem 

Durch die ungewohnlich hohen Lagerbestande, vor allem an Getreide, die von der Bundes
anstalt fiir Landwirtschaftliche Marktordnung (BALM) aufgenommen werden muBten, 
wurde zwangslaufig auch auf Lager zuriickgegriffen, die in relativ dicht bebauter Umgebung 
liegen. Durch die notwendigen Begasungen mit Phosphin fiihlten sich Anwohner gefahrdet 
und belastigt, was zu erheblichen Problemen fiihrte. 

In einer Anzahl von Versuchen wird gepriift, ob inerte Gase (Kohlendioxid und/oder Stick
stoff) unter bestimmten Umstanden die Anwendung von Phosphin ersetzten konnen oder 
ob <lurch eine Kombination inerter Gase mit Phosphin die bei Inertgasen sehr langen Ein
wirkzeiten verkiirzt werden konnen. 

Die Voraussetzung fiir eine Inertgas-Anwendung isi jedoch eine sehr hohe Gasdichte der Si
lozellen, Lager usw. Die Erfahrungen, die bei solchen AbdichtmaBnahmen gewonnen wer
den konnen, werden auch fiir die Anwendung toxischer Gase im Vorratsschutz von Nutzen 
sein, wenn sich in vielen Fallen die Inertgas-Anwendung als wirtschaftlich undurchfiihrbar 
erweisen sollte. 

1. Untersuchungen zur biologischen Bedeutung des Holzes fiir Prostephanus truncatus

Hom (Bostrychidae) - Investigations on the biological importance of timber for Proste

phanus truncatus Hom (Bostrichidae) (Detmers, H. -B., in Zusammenarbeit mit Ru
dolph, D., Bundesanstalt fiir Materialpriifung, Berlin)

Der in Afrika eingeschleppte GroBe Kombohrer (Prostephanus truncatus), der dort erhebli
che Schaden an gelagerten Maiskolben verursacht, legt nebenher auch tiefreichende Gange 
im Holz der Lagerhiitten an. Fiir die Bekampfung des Vorratsschadlings ist es w1chtig zu wis
sen, ob Holz ebenfalls als Nahrungssubstrat dient oder dem Kafer in anderer Weise niitzlich 
ist. 

Eine ernahrungsphysiologische Verwertung von Holz oder Holzbestandteilen konnte nicht 
festgestellt werden. Einbohren adulter Tiere in Holz fiihrt jedoch zu einer erheblich verlan
gerten Lebensdauer. Bei 30°C, 75% r. F. und ohne Nahrungssubstrat wurde fiir in Holz ein
gebohrte Kafer eine mittlere Lebensdauer von bis zu 1,5 Monaten (Maximalwert einzelner 
Tiere: 3,5 Monate) gemessen, wahrend nicht eingebohrte Kontrolltiere durchschnittlich 0,5 
Monate lebten (Maximalwert: 1,5 Monate ). Eingebohrte Ti ere zeigten nur sehr geringe Ak
tivitat. 25 und 50 Tage lang in Holz befindliche Kafer konnten anschlieBend <lurch Zugabe · 
von Maiskornern vermehrt aus dem Holz herausgelockt werden. Der Effekt beruht auf der 
geruchsmaBigen Wahrnehmung des Nahrungssubstrates. Solche Tiere konnten sich in Mais 
wieder vermehren. Des weiteren konnte eine verlangerte Lebensdauer auch <lurch Einboh
ren in andere Materialien festgestellt werden, speziell wurden in diesem Zusammenhang 
Spindeln und Stengel von Maispflanzen getestet. Durch diese Verhaltensweise ist der Kafer 
in der Lage, in leerstehenden Lagern langere Zeit zu iiberdauern und neu eingelagerte Mais
vorrate direkt aus dem Holz der Lagerstatte heraus zu befallen. 

2. Untersuchungen zur Dauerwirkung von Vemebelungsmitteln gegen vorratsschiidliche
Insekten - Investigations on the permanent effect of aerosols for the control of stored
product pests (Rassmann, W.)

Die Wirksamkeit von Vernebelungsmitteln zur Entwesung von Objekten, wie z. B. Miihlen 
und Speichern, beschriinkt sich in erster Linie auf Oberfliichen bzw. auf den freien Luft-
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raum. Dariiber hinaus ist ein vorbeugender Schutz gegen Neubefall dadurch gegeben, daB 
sich auf Wiinden, Boden sowie auf Sackoberfliichen ein mehr oder weniger persistenter in
sektizider Niederschlag bildet, der zuwandernde Schiidlinge abtotet. Bei der Mitbehandlung 
gesackter Ware besteht zusiitzlich die Moglichkeit, daB der Wirkstoff auch in geringem MaB 
in die Ware eindringen kann und somit Vorratsschiidlinge, die durch die Sackleinwand ins 
Innere abwandern, verstiirkt der Mittelwirkung ausgesetzt sind., 

Mit Versuchskammern, die gefullten Sackausschnitten entsprechen, wurde begonnen, die in 
der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Vernebelungsmittel im LabormaBstab hin
sichtlich ihrer Sofort- und Dauerwirkung vergleichend zu untersuchen. Erste Versuche, die 
mit dem Amerikanischen Reismehlkiifer (Tribolium confusum) durchgefuhrt wurden, deu
ten auf groBe Unterschiede in der Wirksamkeit der einzelnen Priiparate sowie ihrer Dauer
wirkung hin. Selbsr wenn aile Besatztiere abgetotet wurden, konnten sich in einigen Ansiit
zen die aus den noch abgelegten Eiern schliipfenden Larven zu Kiifern entwickeln. 

3. Entwicklung eines Schnellverfahrens zur Bestimmung von Phosphorwasserstoffresistenz
bei vorratsschadlichen Kafem - A quick test for phosphine resistance of stored product
beetles (Reichmuth, Ch.)

Durch fehlerhafte Begasungstechnik wurden insbesondere in einigen Liindern der Dritten 
Welt resistente Stiimme vorratsschiidlicher Insekten selektiert. Infolge des intensiven inter
nationalen Handels mit Vorratsgiitern pflanzlicher Herkunft muB mit der Verschleppung 
dieser Tiere auch nach Europa gerechnet werden. Aus England liegen bereits Berichte iiber 
das Auftreten Phosphorwasserstoff-resistenter Getreideplattkiifer ( Orzaephilus surinamen
sis) vor. 

Ein Stamm PHrresistenter Getreidekapuziner (Rhizopertha dominica) aus Bangladesch 
wird zur Entwicklung eines einfachen und schnellen Verfahrens zur Feststellung von PHr 
Resistenz bei Vorratsschiidlingen eingesetzt. Als Kriterium wird die vollstiindige Liihmung 
der adulten Tiere benutzt. Diese tritt bei normal empfindlichen Labortieren bei alien Ver
suchstieren bereits nach ea. 30 Minuten auf, wiihrend sie bei dem resistenten Stamm erst 
nach mehr als 10 h deutlich wird. (Resistenzfaktor ea. 50 bei LD50, 24 h, 21°C). Danach er
scheint es moglich, in einem Schnellverfahren iiber die Beobachtung des Liihmungsverhal
tens Resistenz vorratsschiidlicher Kafer gegeniiber Phosphorwasserstoff in wenigen Stun
den aufzudecken. 

4. Untersuchungen iiber Einsatzmoglichkeiten inerter Gase (Stickstoff und Kohlendioxid)
zur Bekampfung von Vorratsschadlingen - Investigations on Controlled Atmospheres
(Nitrogen and Carbondioxide) as fumigants in stored product protection (Reich
muth, Ch.)

Bei mehreren GroBversuchen in Silozellen zur Getreidebehandlung mit inerten Gasen wur
de mit ea. 3 m3 N2 ( oder C02)/h fur ea. 150 t Getreide in 6 bis 7 Wochen der Kornkiifer (Sito
philus granarius) und seine Brutstadien bei Getreidetemperaturen um l0°C nahezu vollstiin
dig abgetotet. Bei hoheren Temperaturen um 20°C reichten dafiir 3 Wochen aus. Amerika
nische Reismehlkiifer (Tribolium confusum) und Getreideplattkiifer (Oryzaephilus surina
mensis) waren bei 20°C bereits nach 1 Woche abgetotet. (HQ 022) 
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5. Einflu8 von Phosphorwasserstotf aufDrogen pflanzlicher Herkunft bei der Bekiimpfung
von Vorratsschiidlingen - Influence of phosphine on drugs of vegetable origin due to in
sect pest control (Nemitz, Astrid*, Schikher, H.**, Reichmuth, Ch.)
*) Teil einer Dissertationsarbeit

**) in Zusammenarbeit mit dem Institut fur Pharmakognosie und Phytochemie der
Freien Universitat Berlin

Durch den Wegfall von Ethylenoxid als zugelassenes Mittel zur Abtotung vorratsschadlicher 
Insekten in Drogen besteht bei der drogenverarbeitenden Industrie eine starke Nachfrage 
nach anderen Mitteln zur Insektenbekampfung. Wegen seiner geringen Neigung zur Riick
standsbildung in begasten Lebensmitteln ist Phosphorwasserstoff ein aussichtsreicher Stoff 
fur diesen Zweck. Es wird untersucht, ob durch PHrBehandlung irgendwelche Verande
rungen in den Drogen auftreten. 

Die atherischen Ole von Anis, Fenchel, Kamille, Kiimmel, Lavendel, Melisse, Nelken, 
Pfefferminze, Salbei, Wermut und Zimt wurden nach Begasung der Drogen mit PH3 (2 Tage 
bei 27°C und 1-30 g PH:ifm3) durch Wasserdampfdestillation gewonnen und diinnschicht
chromatographisch untersucht. Durch die PHrBegasung ergaben sich keinerlei Verande
rungen dieser lnhaltstoffe nach Art und Menge. 

Bei der PHrBehandlung der reinen Ole wurden lediglich die Bestandteile Chamazulen, Ci
tral, Citronellal, Guajazulen und Menthoferan chemisch beeinfluBt, was sich durch Auftre
ten zusatzlicher Flecken gegeniiber unbegasten Proben bemerkbar machte. In laufenden 
Untersuchungen werden in den Drogen nach der Begasung die Riickstande an unzersetztem 
PH3 bestimmt. 

6. Vergleichende Untersuchungen iiber den Einflu8 von Phosphorwasserstoff (PH3) und
lnertgasen (Stickstoff und Kohlendioxid) auf den Gro8en Kornbohrer (Prostephanus
truncatus Horn) und den Getreidekapuziner (Rhizopertha dominica Fab.) (Coleoptera:
Bostrychidae) - Comparative Investigations on the effect of Phosphine (PH3) and Con
trolled Atmospheres (Nitrogen and Carbondioxide) of the Larger Grain Borer (Proste
phanus tmncatus Horn) and the Lesser Grain Borer (Rhyzopertha dominica Fab.) (Cole
optera: Bostrichidae) (Hashem, M. Y., in Zusammenarbeit mit Stein, W., Universitat
GieBen)

Der GroBe Kornbohrer (Prostephanus truncatus) wurde vor einigen Jahren aus seiner ur
spriinglichen Heimat Mittelamerika nach Afrika verschleppt, wo er z. T. katastrophale 
Schaden in bauerlichen Lagern an Mais verursacht. Kenntnisse zur Widerstandsfahigkeit 
dieses Schadlings gegen Phosphorwasserstoff (PH3) sind daher von hoher wirtschaftlicher 
Bedeutung. 

Im Vergleich zu dem relativ nahe verwandten Getreidekapuziner (Rhizopertha dominica) 
war die Empfindlichkeit der adulten Tiere und der Eier gegen Phosphin bei 30°C annahemd 
gleich, wahrend bei 20°C Prostephanus truncatus-Eier um einen Faktor >5 widerstandsfahi
ger waren. Die praktische Bedeutung dieses extremen Widerstandsunterschiedes fur die Be
kampfung des wirtschaftlich auBerordentlich wichtigen Schadlings muB noch gepriift wer
den. 
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7. Untersuchungen zur Wirkung von Phosphorwasserstoff/lnertgas-Kombinationen auf
V orratsschadlinge - Investigation on the effect of Phosphin in combination with control
led atmospheres to some stored products pests (Darwish, A., in Zusammenarbeit mit
Meuser, F., Technische Universitat Berlin)

Inertgase, wie Kohlendioxid und Stickstoff, wirken nur in extrem hohen Konzentrationen, 
wobei die Verdrangung des Sauerstoffes ein entscheidender Wirkungsfaktor ist. Diese Kon
zentrationen sind nur schwer iiber die bei Inertgas-Anwendung erforderlichen langen Zei
ten aufrecht zu erhalten. Mischbegasungen mit Inertgas und Phosphin k6nnen gegebenen
falls die Einwirkungszeit bzw. die erforderlichen Konzentrationen des Inertgases vermin
dern. 

Diese Verhaltnisse wurden bei 3 verschiedenen Kohlendioxidkonzentrationen (20 Vol.% 
C02 � 16 Vol.% 02; 50 Vol.% C02 � 10 Vol.% 02; 78 Vol.% C02 � 4,5 Vol.% 02) unter
sucht. Bei Konzentration/Zeit-Kombinationen, die keine vollstandige Abt6tung der Ver
suchstiere bewirken, wurde zusatzlich Phosphin in einer Konzentration angewandt, die in 
atmospharischer Luft nur eine 50-%ige Mortalitat der Versuchstiere bewirken wiirde. 

Durch diese Kombination konnte bei adulten Tieren des Reiskafers (Sitophilus oryzae) und 
des Rotbraunen Reismehlkafers (Tribolium castaneum) eine deutliche Wirkungssteigerung 
erreicht werden. Dagegen war die Wirkungssteigerung bei Larven der Getreidemotte (Sito
troga cerealella), besonders aber bei Puppen dieser Mottenart deutlich geringer. 

8. Der Kornkafer (Sitophilus granarius L., Coleoptera, Curculionidae), seine Biologie und
Bekampfung im Getreide, insbesondere mit modifizierten Atmospharen - The granary
weevil (Sitophilus granarius L., Coleoptera, Curculionidea), its biology and control in
grain especially with modified atmospheres (Adler, C., mit Betreuung durch Reichmuth,
Ch. und Gotz, P., Institut fiir Zoologie, Freie Universitat Berlin)

Zur Beurteilung, ob inerte Atmospharen unter mitteleuropaischen Klimabedingungen eine 
Alternative zu Phosphorwasserstoff-Anwendungen bieten k6nnen, wurden Oaten zur 
Wirksamkeit von sauerstoffarmen Stickstoff-Atmospharen (z. T. mit 10% Kohlendioxid
Zumischung) auf den Kornkafer (Sitophilus granarius) und seine Brutstadien ermittelt. 

J e Altersstadium wurden 50 belegte Weizenk6rner bzw. 50 Kafer ( auf 5 g Weizen) in Draht
gazekafigen in mit unbefallenem Weizen gefiillte VersuchsgefaBe (Vol. 500 ml bzw. 2000 
ml) gegeben. Diese wurden entweder bei Versuchsbeginn einmal mit dem Versuchsgas ge
spiilt und anschlieBend iiber die vorgegebene Einwirkzeit stehen gelassen oder taglich fiir ea.
5 Minuten nachgespiilt, um die Sauerstoffzehrung durch Weizen und Insekten auszuglei
chen. Weizen mit 14% Kornwassergehalt hat bei 15 und besonders bei 20°C einen nicht un
erheblichen Anteil an der Sauerstoffzehrung in einem mit Gas (98% N2 und 2% 02) gespiil
ten VersuchsgefaB (ea. 1 ml bzw. ea. 1,8 ml 02 pro kg Weizen uhd Tag). 

Bei einmaliger Spiilung sind Stickstoff/Sauerstoff-Gemische mit 1, 2 bzw. 3% Sauerstoff bei 
15 und 20°C (70% r. F.) zur Bekampfung von Sitophilus granarius in Weizen annahernd 
gleich effektiv. Die Empfindlichkeit des Kornkafers und seiner Brutstadien, die nachAbla
ge der Eier O bis 4 Wochen vor Versuchsbeginn bei 25°C gehalten wurden, nimmt gegeniiber 
diesen Gasen in folgender Reihenfolge ab: 

Junge Larven >Kafer> Larven > Eier > Puppen > alte Larven. Fiir eine vollstandige Ab
t6tung sind bei einmaliger Begasung Einwirkzeiten von mehr als sechs Wochen, bei taglicher 
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Korrektur der Sauerstoffzehrung mehr als sieben Wochen notig. 10% Kohlendioxid in einer 
Stickstoffatmosphare mit 2 % Sauerstoff bewirken nur eine geringfiigig h6here Mortalitat als 
das reine NiOrGasgemisch. 

Niedere Temperaturen (15°C) alleine schadigen nur Eier und alte Larven ( ea. 60% Mortali
tat nach sechs Wochen Einwirkzeit). Kalte und modifizierte Atmospharen wirken auf diese 
Stadien jedoch offensichtlich nicht additiv oder synergistisch, sondern leicht antagonistisch. 

Neben der abtotenden Wirkung haben die untersuchten Gase auch einen entwicklungsver
z6gernden Effekt auf iiberlebende Brutstadien. Die Entwicklungsverz6gerung iiberleben
der begaster Brut ist bei 20°C Versuchstemperatur starker als bei 15°C, obwohl eine h6here 
Temperatur normalerweise die Entwicklung beschleunigt. 

9. Optimierung des Prallmaschinen-Verfahrens zum Abtoten und Entfemen vorratsschiid
licher Insekten und Milben aus Nahrungsmitteln unter besonderer Beriicksichtigung der
Qualitiit der Mahlerzeugnisse - Optimation of entoleter technology for the control of
stored product pests - insects and mites - with special regard to quality of grain products
(Strati!, H., Wohlgemuth, R., in Zusammenarbeit mit Bolling, G., Bundesforschungsan
stalt fur Getreide- und Kartoffelverarbeitung, Detmold)

Trotz betriebshygienischer MaBnahme ist der Befall von Miiblenbetrieben durcb vorrats
schadliche Insekten nicht zu vermeiden. Eier und sonstige Entwicklungsstadien der Schad
tinge k6nnen mit den Mahlprodukten zum Verbraucher gelangen und zu erbeblichen Bean
standungen AnlaB geben. Prallmaschinen k6nnen - direkt vor der Abpackung eingesetzt -
die Schadlinge abt6ten, wenn die Maschinen in ihrer Leistungsfahigkeit nicht iiberfordert 
werden, was in der Praxis offenbar haufig nicht beachtet wird. 

Als wirksamer Vorgang konnte der Zusammenprall der Insekten mit den umlaufenden 
Prallbolzen des Rotors ermittelt werden. Die positiven bzw. negativen Beschleunigungen im 
Rotorgehause oder beim Auftreffen auf den Prallring haben demgegeniiber praktisch keine 
Wirkung. 

Bei verschiedenen wirtschaftlich wichtigen Vorratsschadlingen und ihren Entwicklungssta
dien wurde die Mortalitat in Abhangigkeit von der Umfanggeschwindigkeit der Prallbolzen 
und der Durchsatzleistung an Mahlgut ermittelt. Bei den z. Zt. iiblichen Konstruktionen 
diirfte die Leistungsgrenze der Prallmaschinen bei einem Durchsatz von etwa 8 t/h liegen. 
Diese Leistungsgrenze kann auch durch weitere Erhohung der Umfanggeschwindigkeit der 
Prallbolzen nicht wesentlich gesteigert werden. -Ober den EinfluB der Prallmaschinen-Be
handlung auf die Qualitat der Mahlprodukte wird im Jahresbericht der Bundesforschungs
anstalt fiir Getreide- und Kartoffelverarbeitung, Detmold berichtet. (HQ 021) 

Institut fiir Chemikalienpriifung in Berlin-Dahlem 

Das Institut fiir Cbemikalienpriifung ist im Rahmen des Chemikaliengesetzes (ChemG) an 
der Bewertung von Stoffen beteiligt, wenn vom Anmelder Priifnachweise iiber 6kotoxikolo
gische Untersuchungen im terrestrischen Bereich vorgelegt werden, oder wenn der Stoff be
stimmungsgemaB iiberwiegend in der Land- und Forstwirtschaft verwendet wird. Dies gilt 
auch fiir die Uberpriifung und Bewertung von Stoffen, die vor dem 18. 09. 1981 im Handel 
waren und ,,alte Stoffe" genannt werden. Dafiir werden Daten iiber alte Stoffe gesammelt, 
die in der Land- und Forstwirtschaft verwendet werden oder dorthin gelangen k6nnen. Das 
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Institut beriit die Bundesregierung und arbeitet in Expertengremien zur Ausfullung chemi
kalienbezogener Rechtsvorschriften und zur okotoxikologischen Priifung und Bewertung 
von Stoffen mit. Im Zusammenhang damit werden Untersuchungen zum Verhalten von 
Stoffen im Boden durchgefuhrt. 

1. Beteiligung beim V ollzug des Chemikaliengesetzes und der Bewertung von Stoff en -
Participation in the implementation of the Chemicals Act and assessment of chemicals
(Becker, H., Pflugmacher, J. und Riepert, F.)

In der Bundesrepublik Deutschland wurden 1987 41 neue Stoffe angemeldet; in den anderen 
Mitgliedstaaten der EG ( ohne Bundesrepublik) gelangten 93 neue Stoffe zur Anmeldung. 

Weiterhin wurden in der Bundesrepublik Deutschland 117 neue Stoffe unter der Mengen
schwelle von einer Tonne in den Verkehr gebracht, fur die der Annahmestelle Mitteilungen 
vorgelegt wurden. 

Bei der ad-hoc-Expertengruppe unter Leitung des Umweltbundesamtes zur Erarbeitung 
von V orschliigen fur die Einstufung und Kennzeichnung nach dem Gefahrlichkeitsmerkmal 
,,umweltgefahrlich" wurde ein Vorschlag eingebracht, nach welchen Kriterien Stoffe als ge
fahrlich fur das Kompartiment Boden eingestuft werden konnten. 

Beruhend auf der von all en Teilnehmern vorgenommenen Auswertung der Erprobungspha
se, die die grundsiitzliche Eignung von INFUCHS als Stoffdatenbank beim Vollzug des Che
mikaliengesetzes fur die Behorden gezeigt hat, konnte das Fachkonzept den vorgesetzten 
Bundesministerien zur Entscheidung vorgelegt werden. 

Strukturell mit INFUCHS abgestimmt ist auch das Datenbanksystem ARGUS-I (Altstoff
datenbank Registrierter Gesundheits- und Umweltrelevanter Stoffe), das von einer Arbeits
gruppe des Bundesgesundheitsamtes im Rahmen eines vom Umweltbundesamt geforderten 
Forschungsauftrags speziell fur Personal-Computer entwickelt wird. Die Gestaltung der Be
reiche ,, terrestrische Okotoxikologie" und ,,Bodenparameter" erfolgt unter Mitwirkung des 
Institutes. 

Das Datenbanksystem beriicksichtigt sowohl die dezentrale separate Erfassung und Spei
cherung von Oaten als auch einen Austausch der Oaten unter den verschiedenen Nutzern. 
(HN 001) 

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

a) Verfahrensvorschliige zur Priifung der akuten und der subchronischen oralen Toxizitiit
an der J apanischen Wachtel ( Coturnix coturnix japonica):

Aufgrund der inzwischen beim Bundesgesundheitsamt erarbeiteten Ergebnisse zur Kliirung 
der Frage, welche Tierzahl pro Dosisgruppe und Geschlecht fur die Priifung der akuten ora
len Toxizitiit an der Japanischen Wachtel (C. corturnix japonica) notwendig ist, wurden im 
Verfahrensvorschlag entsprechende Anderungen vorgenommen. Beide Verfahrensvor
schliige wurden inzwischen redaktionell iiberarbeitet, innerhalb der deutschen Arbeitsgrup
pe abgestimmt, ins Englische iibersetzt und konnen somit den zustiindigen Gremien der EG 
und OECD zur weiteren internationalen Harmonisierung zugeleitet werden. 
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b) Entwicklung eines Methodenvorschlages zur 6kotoxikologischen Prufung von Chemika-
lien an Collembolen:

Zur methodischen Abstimmung der Untersuchungen innerhalb der hierfur gebildeten Ar
beitsgruppe wurde in zwei Sitzungen ein Methodenvorschlag konzipiert bzw. aufgrund aktu
eller Versuchsergebnisse fortentwickelt. Das Prinzip der Methode dieses Labortests ist die 
Bestimmung der Wirkung eines Stoffes in einem Bodensubstrat auf die Reproduktionslei
stung von Collembolen. Ziel der begleitenden experimentellen Untersuchungen mit der 
Collembolenart Folsomia candida war die Uberprufung der methodischen Bedingungen des 
Verfahrensvorschlages.Als Testchemikalien wurden zwei Stoffe, Chloracetamid und Tetra
propylenbenzolsulfonat, gewahlt, zu denen bereits umfangreiches Datenmaterial mit ande
ren Testspezies vorliegt. 

c) Fortentwicklung des Toxizitatstests am Regenwurm Eisenia fetida:

Zur Erarbeitung wissenschaftlicher Grundlagen fur die Fortentwicklung des deutschen Ver
fahrensvorschlages wurde eine Zucht von E. fetida eingerichtet und erste Untersuchungen 
zur Eignung einiger Parameter zur Erfassung subletaler Chemikalienwirkungen aufgenom
men. Die methodischen Rahmenbedingungen wurden in Abstimmung mit der Fachgruppe 
for zoologische Mittelprufung festgelegt. (HN OOA, HN OOH) 

3. Entwicklung einer Analysenmethode zur Bestimmung linearer Alkylbenzolsulfonate im
Boden - Development of linear alkylbenzenesulfonates in soils (Pflugmacher, J.)

Im Rahrnen der Untersuchung des Verhaltens umweltrelevanter Altstoffe wurde fur die Be
stimmung von Ruckstanden linearer Alkylbenzolsulfonate (LAS) im Boden eine hoch
druckflussigkeitschromatographische Trennmethode entwickelt. 

Die LAS-Ruckstande werden durch eine 24stundige Extraktion der Bodenproben in einer 
Soxhlet-Apparatur mit einem Methanol/HCI-Gemisch (99:2) in L6sung gebracht. Der ein
geengte Extrakt wird durch zweimalige Testphasenextraktion an einer Anionenaustau
schersaule bzw. Umkehrphasensaule gereinigt. 

Die anschlieBende analytische Trennung erfolgt an einer RP8- Umkehrphasensaule mit Hil

fe der Ionenpaarchromatographie, wobei ein Elutionsgemisch aus 0,0117 mg Tetrabutylam
moniumhydrogensulfat/Methanol (20:80) mit einem eingestellten pH-Wert von 2,3 verwen
det wird. Die quantitative Bestimmung erfolgt durch Messung der UV-Detektion bei 254 
nm. Bei Zusatzversuchen mit einer Konzentration von 10 mg LAS/kg Boden (110° C ge
trocknet) betragen die Wiederfindungsraten bei verschiedenen Bodentypen 76-84%. 
(HN OOA) 

Abteilung fiir Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik in Braunschweig 

GemaB Pfl.anzenschutzgesetz hat die Biologische Bundesanstalt als Bundesoberbeh6rde 
Pflanzenschutzmittel und Pflanzenschutzgerate zu prufen sowie Pflanzenschutzmittel fur 
Vertrieb und Einfuhr zuzulassen. Diese Aufgaben bilden den wesentlichen Tatigkeitsbe
reich der Abteilung mit ihren vier Fachgruppen. 

Fachgruppe for Anwendungstechnik 
Fachgruppe for botanische Mittelprufung 
Fachgruppe for chemische Mittelprufung 
Fachgruppe for zoologische Mittelprufung. 
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Dariiber hinaus wurde die Bundesregierung bei der Gefahrenbewertung von Rheinunfallen 
mit Pflanzenschutzmitteln beraten. 

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

1. Antriige auf Zulassung bzw. Anderung der Zulassung
(Berichtszeitraum: 01. 11. 1986-31. 10. 1987):

Mittelgruppe Anzahl der davon Einsatz 
Mittel im 

Insektizicte Ackerbau 
Akarizide Gemiisebau 

Obstbau 

Insektizide 29 Zierpfl.bau 
+ Akarizide Weinbau 
Insektizide Hopfenbau 
+ Fungizide Forst 

Wiesen u. Weiden 

Fungizide 43 Ackerbau 
(einschl. Gemiisebau 
Saatgutbe- Obstbau 
handlungs- Zierpfl. bau 
mittel) Weinbau 

Hopfenbau 

Herbizide 44 Ackerbau 
Gemiisebau 
Zierpfl. bau 
Weinbau 
Sonderkulturen 
Forst 
Wiesen u. Weiden 

Molluskizide 
Nematizide 
Rodentizide Weinbau 
Repellents 
Wundbehandlungs-
rnittel 
Wachstumsregler 3 Ackerbau 

Obstbau 
Zusatzstoffe 

beantragte 
lndikationen 

10 26 

4 12 
7 10 

10 13 
2 6 
3 3 
1 6 
2 3 

25 62 
4 5 
8 9 
7 21 
3 4 
2 2 

37 92 
1 1 
3 4 
1 2 
3 3 
1 2 
3 5 

1 1 

4 4 
1 1 

Hinzu kommen 27 Mittel, fur die nach Ablauf der gesetzlichen lOjahrigen Zulassungsfrist ei-
ne erneute Zulassung beantragt worden ist. 
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2. Zulassungen, Anderungen von Zulassungen, erneute Zulassungen sowie Einfuhrgeneh-
migungen gem. Pflanzenschutzgesetz
(siehe Bundesanzeiger 1987 Nm. 2, 44, 172., 218)

Mittelgruppe Zu-
las-
sun-

gen 

Insektizide, 

Akarizide, 
Inse�'lizide 17 
+ Akarizide
Insektizide 
+ Fungizide 
Fungizide 28 

Herbizide 47 

Molluskizide, 
Nematizide, 
Rodentizide, 6 
Repellents, 
Wundbeband-
lungsmittel 
Wachstums- 4 
regulatoren 

Zusatzstoffe 2 

zusammen 104 

Anderungen von, Z�_lassungen 

ill, ., 
c:.a 

.§� � 
<.) " 

. ..., C"'O """ 
N 000) 

�� � 
��< 

30 

25 

43 

4 

103 

' "' 

-" 'O '"" 
��� 
<I) �"'O< 
3: 8 C a.;i 
C oo ::1 .... 

�-s 5� �-;;; Et2 
:, O..c C 

<>�� 

31 

23 

42 

7 

103 

:i'o " 
::, 

"".,-
�] 
<� 

11 

10 

32 

4 

57 

emeute 
Zulas- Binfuhr 
sungen Zahl der 

Mittel 

42 56 

20 138 

20 133 

2 15 

14 

2 

36 

86 394 

Binfuhr-und Vertriebsgenehmigun�n 
ertrieb: 

BG auBer Zahlder Menge 
BG Mittel 

1. fiir Wirksamkeitsversuche: 

501,10 kg 401,20 
277,00 : 181,00 tg 

54,00kg 

3000 Kapseln 

1 854,50 kg 141,30 kg 3 525,00kg 
850,25 I 302,50 I 95,001 
337,20 kg 110,55 kg 10 210,001 

1 372,fJ/ I 201,00 I 432,001 

600,00 kg 100,00kg 
3,001 

20,04 kg 20,00 kg 100,0 I 
149,00 1 30,00 I 

8,00 I 

2. fur fabrika!ions- bzw. gera!e!echnische Versuche 
96,772kg 227,50 kg I 0,10kg 
48,7851 7,1251 

2 409,612kg 896,55 kg 17 835,00kg 
2 708,1051 72_1,6251 681,1601 
3000 Kapseln 
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3. Beendigung von Zulassungen
(siehe Bundesanzeiger 1987 Nm. 2, 44,172,218)

Mittelgruppe durch Widerruf durch Zeitablauf 

Insektizide, 
Akarizide, 
Insektizide 
+ Akarizide,
Insektizide
+ Fungizide

Fungizide 

Herbizide 

Molluskizide, 
Nematizide, 
Rodentizide, 
Repellents, 
Wundbehand
lungsmittel 

W achstu msregler 

Zusatzstoffe 

Gesamt 

vonAmts 
wegen 

2 

5 

7 

4. Sachverstandigenausschu6

auf Antrag Fristverlan-
gerung war 

nicht vertret
bar (§ 8 Abs. 1 
1 PflSchG) 

5 9 

14 

19 

6 

29 

6 

1 

51 

antragsge
maBkeine 
Fristver
langerung 

9 

8 

19 

1 

1 

38 

Der bei der Biologischen Bundesanstalt errichtete SachverstandigenausschuB fur die Zu
lassung von Pflanzenschutzmitteln tagte dreimal, in den Fachgruppen ,,Riickstande und
Toxilogie", ,,Bienenschutz", ,,Forstschutz", ,,Rebschutz" und ,,Gerate" je einmal.
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Fachgruppe fiir Anwendungstechnik 

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

Wiihrend der Berichtszeit befanden sich 50 Gerate und Gerateteile in der erstmaligen Prii
fung auf Eignung fiir den Pflanzenschutz bzw. den Vorratsschutz. Die Ergebnisse wurden 
zusammenfassend bearbeitet und vom SachverstiindigenausschuB fiir Geriite abschlieBend 
bewertet. 

Alle Anerkennungen wurden im Pflanzenschutzmittel-Verzeichnis, Tei! 6 - Anerkannte 
Pflanzenschutz- und V orratsschutzgeriite, veroffentlicht. Uber neue und abgelaufene Aner
kennungen wurde in den BBA-Bekanntmachungen berichtet. Die Geratepriifberichte wer
den vom Verlag ACO Druck GmbH, Hinter dem Turme 7, Postfach 11 43, 3300 Braun
schweig, vertrieben. Die fiir das Anwendungsgebiet Forstschutz anerkannten Geriite wer
den auBerdem im FPA-Verzeichnis (FPA = Forsttechnischer PriifungsausschuB) des Kura
toriums fiir Waldarbeit und Forsttechnik (KWF) veroffentlicht. 

Die Fachgruppe hat sich an der Normung fiir Pflanzenschutzgeriite im Deutschen Normen
institut beteiligt sowie an internationalen Normen mitgearbeitet. (HA 00 A) 

2. Autbau und Betreuung einer Datenbank zur Unterstiitzung des Erkliirungsverfahrens
fiir Pflanzenschutzgeriite - Installation and service of a data bank for supporting the de
claration procedures of plant protection equipment (Rautmann, D., Korber, W. und
H�ine, W.)

Die im Rahmen des Erklarungsverfahrens fiir Pflanzenschutzgeriite anfallenden Informati
onen werden mit Hilfe einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage gespeichert. Im Prii
fungsablauf zum Erkliirungsverfahren werden sie den Bearbeitern in aufbereiteter Form auf 
Datensichtgeriiten zur Verfiigung gestellt. Der Verfahrensablauf und das Beurteilungsver
fahren sind in die Datenverarbeitung implementiert. Die zum Erkliirungsverfahren geho
renden Geratelisten und Schriftstiicke werden automatisch erstellt. (HA 00 E) 

3. Erarbeitung von Merkmalen zur Beurteilung der Einhaltung der gesetzlichen Anforde
rungen an Pflanzenschutzgeriite - Establishing criteria for the assessment of legal
requirements of plant protection equipment (Rietz, S. und Rautmann, D.)

Zur Beurteilung der Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen an Pflanzenschutzgerate 
wurden zuniichst Merkmale und Priifungsanweisungen zu folgenden Geratearten erarbei
tet: 

1. Spritz- und Spriihgeriite fiir Flachenkulturen
2. Spritz- und Spriihgeriite fiir Raumkulturen
3. Tragbare, nicht motorisch betriebene Spritzgeriite
4. Tragbare Motor-Spriih- und Spritzgerate
(RAOO F)
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4. Auswertung von Messungen der Pflanzenschutzgeriitepriifung durch Anwendung und
Vergleich verschiedener Regressionsverfahren - Interpretation of measurements from
tests oft plant protection equimpent by using and comparing different regressions
(Heine, W.)

MeBergebnisse aus der Pflanzenschutzgeratepriifung folgen oft mathematischen Gesetzen; 
dieses zu erkennen erfordert teilweise umfangreichen manuellen Arbeitsaufwand. Um die
sen manuellen Arbeitsaufwand zu verringern, wurde ein Programm entwickelt, bei dem die 
MeBwerte automatisch fiir verschiedene Ansatze von Regressionsanalysen benutzt werden 
und die Giite der Erfiillung einer mathematischen GesetzmaBigkeit bestimmt wird. 
(HA OOA) 

5. Besiimmung des Veriaufes von Druck uno Voiumenstrom in Abhiingigkeit von der Zeit
in einem tragbaren, handbetiitigten Druckspeicher- Spritzgeriit - Pressure and output as
function of time in a portable spray gun (Korber, W. und Heine, W.)

Zur Bestimmung des Druck- und Volumenstromverlaufes wird eine vereinfachte Geometrie 
des tragbaren Spritzgerates angenommen, und durch Anwendung des Satzes von der Erhal
tung der Energie werden die gesuchten Driicke und der Volumenstrom errechnet. 

Zur Uberpriifung der Theorie wurden in zwei verschiedenen Geraten wahrend des Spritz
vorganges Luft- und Fliissigkeitsdriicke gemessen und mit den entsprechenden errechneten 
verglichen, wobei sich eine sehr gute Ubereinstimmung ergab. 

Fachgruppe fiir botanische Mittelpriifung 

1. Einflu6 von Ahrenbehandlungen mit Fungiziden auf Fusarium culmorum - Befall an
Weizenkornern - Effects of ear treatments with fungicides on Fusarium culmorum on

. wheat kernels (Ehle, H., in Zusammenarbeit mit Mielke, H., Institut fiir Pflanzenschutz 
in Ackerbau und Griinland der BBA, Braunschweig) 

Weizenahren wurden nach vorheriger lnokulation mit Fusarium culmorum mit verschiede
nen Fungiziden behandelt, um ihre Wirksamkeit gegen diesen Pilz zu priifen. Alle eingesetz
ten Mittel waren nahezu wirkungslos. Der Kornbefall wurde durch die Ahrenbehandlung 
nicht vermindert. (HY 00 A) 

2. Untersuchungen zur Temperaturempfindlichkeit von vier Pseudocercosporella-Taxa -
Effects of temperature on four Pseudocercosporella-taxa (Martin, J.)

Die beiden Pseudocercosporella-Varietaten acuformis und herpotrichoides sowie die beiden 
Arten Pseudocercosporella anguioides und P. aestiva zeigten unter Laborbedingungen eine 
sehr unterschiedliche Temperaturempfindlichkeit auf Biomalzagar. Gemessen wurde das 
Myzelwachstum bei den drei Temperaturstufen 10 °C, 19 °C und 28 °C. 

Im Gegensatz zur Varietat herpotrichoides, bei der das Wachstum unter diesen Bedingun
gen am wenigsten differierte, zeigte acuformis ein deutliches Optimum bei 19 °C und einen 
steilen Wachstumsabfall bei 28 °C. Ahnlich verhielt sich die Art anguioides. Das schlechteste 
Wachstum bei 10 °C zeigte die Art aestiva, von der aber 28 °C gut vertragen wurde. 
(HYOOA) 
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3. Untersuchungen zur Ermittlung einer Bekiimpfungsschwelle bei Pseudocercosporella
herpotrichoides - Investigations for determining a threshold value to control P. herpotri
choides (Martin, J., in Verbindung mit einem Ringversuch der Universitat Gottingen)

Anfang Mai 1987 wurden aus vier Weizenversuchen je 100 Halme entnommen und zur ein
gehenden Befallsdiagnose mit Hilfe einer neuen Farbemethode an die Universitat Gottin
gen iibersandt. Anhand dieser Daten erfolgte eine Prognose iiber die zu erwartende Befalls
intensitat im Getreidestadium 75. In diesem Stadium wurden erneut jeweils 100 Halme ent
nommen und auf visuell wahrnehmbare Befallssymptome untersucht. Die Korrelation zwi
schen den zum Bekampfungszeitpunkt anhand der Farbemethode prognostizierten und im 
Stadium 75 tatsachlich gefundenen Befallswerten wird ermittelt. (HY 00 A) 
4. Untersuchungen zur phytotoxischen Wirkung von Kombinationen im Weinbau ange

wendeier Pflanzenschutzmittel anhand von Modellversuchen mit Rebenjungpflanzen im
Freiland und in-vitro - Field and in-vitro trials on phytotoxic effects of plant protection
product-combinations used in vineyards (Flick, G.)

An wurzelecht im Freiland ausgepflanzten Rebenjungpflanzen wurden die phytotoxischen 
Auswirkungen von Kombinationen aus je einem zugelassenen Herbizid und je einem zuge
lassenen Peronospora-Fungizid gepriift. Das Experiment sol! auch 1988 fortgefiihrt werden. 
Zweck der Untersuchungen ist es, Parameter zu finden, mit denen kiinftig Pflanzenschutz
mittel auf ihre phytotoxischen Einfliisse an empfindlichen Jungpflanzen gepruft werden 
konnen. Als praxisnahe Me8gr6Ben haben sich die Trieblange, die Lange des 3. Internodi
ums und die Ausbildung von Triebspitzen, auch an den Geiztrieben, erwiesen. 

Parallel wurde eine Methode zur Erzeugung von in-vitro Pflanzen entwickelt. Auf die so ent
standenen einheitlichen Individuen sollen ebenfalls Kombinationen von Pflanzenschutzmit
teln appliziert werden, um spezielle Effekte unabhangig von der Freilandbeeinflussung mes
sen zu konnen. (HY 00 A) 

5. Die Wirksamkeit von Pflanzenschutzmitteln zur Desinfektion gegeniiber Dauersporen
phytopathogener Pilze - Efficacy of plant protection products used as disinfectants
against resting spores of phytopathogenic fungi (Meier, U., in Zusammenarbeit mit
Voss, J., Universitat Hannover)

Im Rahmen einer Zusammenarbeit mit der Universitat Hannover, Institut fiir Pflanzen
krankheiten und Pflanzenschutz, wurde die Wirksamkeit von Pflanzenschutzmitteln zur 
Desinfektion gegeniiber Thielaviopsis basicola und Cylindrocladium scopariurn auf unter
schiedlichen Gewachshausmaterialien gepriift. 

Wahrend die Mittel auf der Wirkstoffbasis Hydroxichinolinsulfat und organischer Persauren 
mit Wasserstoffperoxid, aber auch zum Tei! von phenolischen Verbindungen eine sehr un
befriedigende Wirkung aufwiesen, war die Wirksamkeit von Aldehyden und Quarternaren 
Ammioniumverbindungen befriedigend bis gut. Ein EinfluB der verschiedenen Gewachs
hausmaterialien unterschiedlicher Oberflachenbeschaffenheit auf die Wirkung konnte nicht 
fiir alle Mittel nachgewiesen und statistisch gesichert werden, was auf die Versuchsmethode 
zuriickgefiihrt wird. (HY 00 A) 
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6. Untersuchungen iiber die Wirkung von POanzenschutzmitteln zur Desinfektion auf
Krankheitserreger im Zierptlanzenbau - Investigations on the efficacy of plant protec
tion products used as disinfectants against diseases in ornamentals (Meier, U., in Zusam
menarbeit mit Brielmaier-Liebetanz, Ulrike, Institut fur Pflanzenschutz im Gartenbau
der BBA, Braunschweig)

Ober die zulassungsbegleitende Forschung wird die Wirkung verschiedener Pflanzenschutz
mittel zur Desinfektion bei Tauchbehandlung auf die Krankheitserreger Fusarium oxyspo
rum f. sp. cyclaminis, Cylindrocladium scoparium und Xanthomonas pelargonii gepriift. Die 
vorliiufigen Ergebnisse lassen den SchluB zu, daB nicht alle Mittel eine Wirksamkeit haben, 
die den gartenbaulichen Anspriichen geniigt. (HY 00 A) 

7. Versuche mit Gametoziden erzeugtem Winterweizen-Hybridsaatgut - Trials with hy-
brid seed of winter wheat produced by gametocides (Laermann, H.-Th.)

Das 1986 erzeugte Hybridsaatgut (Mutter = Sorte Granada; Yater [Pollenspender] = Sorte 
Vuka; vgl. J ahresbericht 1986, H 101) wurde 1986 mit dem Ziel ausgesiit, eventuelle Ertrags
unterschiede zu der Muttersorte festzustellen. Als Ergebnis konnte ein um 3,2 dt/ha (rel. 
106%) statistisch nicht zu sichernder hoherer Korriertrag des Hybridsaatgutes festgestellt 
werden, welcher iiber ein um 3 g hoheres Tausendkorngewicht zustande kam. Die Praktika
bilitiit der Priifungsrichtlinie hat sich dabei erneut bestiitigt. (HY 00 B) 

8. Versuche mit Wachstumsreglern zur Ertragssteigerung bei Zuckerriiben - Trials with
growth regulators to increase yield in sugar beet (Laermann, H.-Th.)

Der 1986 begonnene Versuch wurde mit einem noch unter einer Versuchsbezeichnung ge
kennzeichneten Wachstumsregler 1987 fortgesetzt (vgl. Jahresbericht 1986, H 101). Folgen
des konnte im Vergleich zu Unbehandelt festgestellt werden: 

Unter den diesjiihrigen Klimabedingungen konnte <lurch die Behandlung, im Gegensatz zu 
1986, eine Rtibenertragssteigerung von 67 dt/ha (rel. 115%) erzielt werden, wohingegen der 
Zuckergehalt <lurch die Behandlung nicht veriindert wurde. Die Ertragssteigerung war aber 
statistisch nicht zu sichern. Wegen der in den beiden Versuchsjahren stark voneinander ab
weichenden Ergebnisse werden die Untersuchungen fortgesetzt. (HY 00 B) 

9. Bewertung des Eintlusses von Pflanzenschutzmitteln auf aquatische Biozonosen - Eva
luation of the influence of plant protection products on the aquatic biocoenosis
(Kopp, H.)

Ziel des neuen Pflanzenschutzgesetzes ist es unter anderem, die okologischen Risiken bei 
der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zu vermindern. 

Fiir das Prtifungs- und Zulassungsverfahren wurde fur die Anwendung von Pflanzenschutz
mitteln im EinfluBbereich von Oberfliichengewiissern ein Bewertungsmodell zur Risikoab
schiitzung entwickelt. In die Bewertung gehen chemische und physikalische Parameter der 
Wirkstoffe ein, z. B. Wasser- und Fettloslichkeit, Hydrolysestabilitiit, Adsorptionsverhal
ten. Weiterhin werden in dem Modell ,,worst-case"-Situationen beriicksichtigt, unter ande
rem in bezug auf Aufwandmenge, Geliindemorphologie und Niederschlag. Toxizitiits
schwellen bei Bakterien, Algen, Daphnien und Fischen dienen schlieBlich als Grundlage fur 
die Risikoabschiitzung im Zulassungsverfahren. (HY 00 A) 
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10. Entwicklung von Methoden (Richtlinien) fiir die Priifung von Fungiziden, Herbiziden
und Wachstumsreglern auf Wirksamkeit und Phytotoxizitiit - Development of guideli

nes for testing the efficacy and phytotoxicity of fungicides, herbicides and growth regula
tors (Ehle, H., Flick, G., Heidler, G., Laermann, H.-Th., Lyre, H., Martin, J. und
Meier, U.)

N achstehende Richtlinien fur die Priifung von Pflanzenschutzmitteln wurden in Zusammen
arbeit mit Wissenschaftlern aus dem Pflanzenschutzdienst der Lander, von den Pflanzen
schutzmittelherstellern und anderen Institutionen zur Veroffentlichung fertiggestellt. Sie 
werden in der Liste der Veroffentlichungen (Kapitel V b) nicht noch einmal genannt. 

Richtlinie fur die Priifung von Beizmitteln gegen Getreidekrankheiten (Tei! II, 4-1.1) 
(Ehle, H.) 

Richtlinie fur die Priifung des Applikationsverhaltens von Getreidebeizmitteln in Beizgerii
ten (Teil II, 4-1.1.3) (Ehle, H.) 

Richtlinie fur die Priifung hinsichtlich der Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf die 
Aktivitiit der Bodenmikroflora (Tei! VI, 1-1) (Ehle, H.) 

Erarbeitung von Codes fur aquatische Organismen 

Im Rahmen der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln wurden u. a. Oaten zur aquatischen 
Okotoxikologie erfaBt. Diese betreffen zahlreiche Organismen aus unterschiedlichsten 
Stiimmen. Zur besseren Obersicht und Auswertung ist eine eindeutige Zuordnung notwen
dig. Nach einer methodischen Erfassung aller in Rede stehenden Organismen erfolgte die 
systematische Bearbeitung und Codierung. Eine Zusammenstellung dieser Organismen 
liegt EDV-abrufbar vor. (Heidler, G.) (HY 00 C) 

Fachgruppe fiir chemische Mittelpriifung 

1. Experimentelle Untersuchungen des Riickstandsverhaltens 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 V orschliigen fur Hochstmengen und zur 
Oberpriifung von Riickstandssituationen wurden Riickstiinde folgender Pflanzenschutzmit
tel-Wirkstoffe in den genannten Kulturen (insgesamt 68 Versuchsreihen) untersucht: 

Prochloraz in/auf Champignons (Versuch nach § 3, BBA-KostV) 
Die 'Prochlorazriickstiinde iiberschreiten die vorliiufige Hochstmenge von 0,5 mg/kg. Eine 
Zulassung kann erst dann erteilt werden, wenn die Riickstandssituation auf die zu setzende 
Wartezeit hin iiberpriift worden ist. (HX 253) 

Endothal iniauf Hopfen 
Die Riickstiinde von Endothal lagen unterhalb der zuliissigen Hochstmenge von 5,0 mg/kg. 
In getrocknetem Hopfen wurden Riickstiinde bis 0,1 mg/kg festgestellt. 

Acephat in/auf Hopfen 
Die Riickstandsergebnisse bestiitigen, daB nach einer Wartezeit, die durch die Vegetations
zeit abgedeckt ist, die zwischen vorgesehener Anwendung und normaler Ernte verbleibt, die 
vorliiufige Hochstmenge von 0,2 mg/kg nicht iiberschritten wird. (HX 255) 
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Chlorfenvinphos in/auf Wirsingkohl 
Die Riickstiinde iiberschreiten die bisher zuliissigen Hochstmengen. Auswirkungen auf den 
Umfang der bestehenden Zulassung sind nicht auszuschlieBen. (HX 256) 

Carbofuran in/auf Weinbeeren 
Unter EinschluB des Metaboliten 3-Hydroxycarbofuran zeigen die Riickstandsergebnisse, 
daB bei einer 56tiigigen Wartezeit ein Hochstmengenwert von 0,2 mg/kg Keltertrauben 
(Weinbeeren) erforderlich ist. (HX 257) 

Etrimfos in/auf Wirsingkohl 
Die Riickstandsergebnisse bestiitigen, daB die zuliissige Hochstmenge bei einer Wartezeit 
von 7 Tagen unterschritten wird. (HX 258) 

Fenvaierat in/aui Apieln 
Riickstiinde von Fenvalerat in Apfeln lagen unterhalb der Hochstmenge. (HX 259) 

Phosalon in/auf Sauerkirschen 
Die Riickstandsergebnisse bestiitigen, daB nach einer Wartezeit von 35 Tagen die zuliissige 
Hochstmenge von 2,0 mg/kg einhaltbar ist. (HX 260) 

Propachlor in/auf Porree (Versuch nach § 3, BBA-KostV) 
Nach Anwendung mit 7 kg/ha im Vorauflaufverfahren konnten im erntereifen Porree keine 
Riickstiinde des Wirkstoffes festgestellt werden (0,01 mg/kg). (HX 264, HX 225) 

Dichlorvos in/auf Sultanien, Trockenaprikosen und -pflaumen 
In den Trockenfriichten lagen die Riickstiinde unterhalb der zuliissigen Hochstmenge von 
0,1 mg/kg. 

2. Uberpriifung von Riickstandsanalysenmethoden - Testing of methods for the analysis of
pesticide residues (Muller, Hannelore, Blacha- Puller, Marion, Siebers, J. und Nolting,
H.-G.)

Die nachfolgenden Methoden wurden iiberpriift: 

Analysenmethode zur gaschromatographischen Bestimmung von Amitrol in Beerenobst. 

Analysenmethode zur hochdruckfliissigchromatographischen Bestimmung mittels Nach
siiulenderivatisierung und Fluoreszenzdetektion von Glyphosat und seinem Hauptmetaboli
ten Aminomethylphosphonsiiure in Bier, Brot, Erbsen, Getreide (Korner, Mehl und 
Stroh), Gras, Grassilage, Heu, Raps (Samen), Weinbeeren und Zuckerriiben (Blatter und 
Korper). 

Methode zur kapillargaschromatographischen Bestimmung mittels Phosphor- Stickstoff
Detektor von Carbamaten in Apfeln, Bohnen, Erdbeeren, Kirschen, Kohlrabi, Kopfsalat, 
Mohren, Porree, Rettich, Tomaten und WeiBkohl. Folgende Wirkstoffe und Metaboliten 
wurden getestet: Aldicarb, Aminocarb, Bendiocarb, Butocarboxim, Carbary}, Carbofuran, 
Dioxacarb, Ethiofencarb, Mercaptodimethur, Methomyl, Pirimicarb, Promecarb, Propo
xur und Thiofanox. 

Analysenmethoden zur Bestimmung von Atrazin, Bromacil, Cyanazin, Dichlorprop, Hexa
·zinon, Isoproturon, Mecoprop, Methabenzthiazuron, Simazin und Terbuthylazin in Lei
tungswasser. Dabei wurden gaschromatographische, hochdruckflussigchromatographische
und dunnschichtchromatographische (Automated Multiple Development, AMD) Verfah
ren eingesetzt. (HX 009)
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3. Modelluntersuchungen zur Bestimmung des Riickstandsverhaltens von Vorauflautberbi
ziden und Saatgutbehandlungsmitteln in Sommer- und Wintergetreide - Vergleich Frei
land/-Gefa8versuch - Model experiments for estimating the residue behaviour of pree
mergence herbicides and seed treatment pesticides in spring- and winter grain - Compa
rison of field and pot experiments - (Lundehn, J.-R., Blacha- Puller, Marion, Nolting,
H.-G. und Parnemann, H., in Zusammenarbeit mit Pestemer, W. und Havers, Monika,
Institut fur 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 insbescndere die Aufnahme uber ce!l Bo
den betrachtet werden. 

Die 1986 hierzu durchgefiihrten Versuche an Sommergerste wurden 1987 zur Uberpriifung 
der Reproduzierbarkeit der Versuchsergebnisse wiederholt und gleichzeitig erweitert (Ava
dex BW, Arbosan Universal Wasserbeize). Die Herbizidanwendung erfolgte jeweils im 
Friihjahr vor dem Auflaufen der Kulturpflanzen. 

Dariiber hinaus wurden im Herbst 1987 entsprechende Versuche mit Wintergerste angelegt, 
in denen das Riickstandsverhalten in Getreide nach Herbstanwendung untersucht wird. 

Die Versuche werden fortgesetzt. (HX 265) 

4. Modelluntersuchungen zum Verhalten von POanzenschutzmittelriickstanden und Myko
toxinen bei der Ganzpflanzensilage von Getreide - Modeling of the behaviour of residu
es coming from plant protection products and mycotoxins during ensilaging of cereals
(Lundehn, J.-R., Siebers, J. und Parnemann, H., in Zusammenarbeit mit Schober, Bar
bel und Kintzinger, Th., Institut fur Pflanzenschutz in Ackerbau und Griinland der BBA,
Braunschweig und Pahl ow, G. und Honig, H., Institut fiir Griinland und Futterpflanzen
forschung der Bundesforschungsanstalt fur Landwirtschaft, Braunschweig)

Um die Frage weiter abzuklaren, ob Pflanzenschutzmittelriickstande wabrend des Silierpro
zesses abgebaut werden, wurde 1987 die Untersuchungsmethode und die Mittelauswahl va
riiert. Die Behandlung des zerkleinerten Siliergutes erfolgte im Labor. Dazu wurde gehack
selter Sommerweizen im Entwicklungsstadium 61 mit Triadimenol (Bayfidan), Anilazin 
(Dyrene fliissig), Lindan (Nexit fliissig) und Propiconazol (Desmel) behandelt und unter 
kontrollierten Bedingungen siliert. Die wichtigsten Silierparameter wurden wieder iiber 
sechs Monate verfolgt. Das Siliergut wird auf Riickstande von Pflanzenschutzmitten und 
Mykotoxine untersucbt. (HX 266 X) 

5. Entwicklung eines Priifmodells fiir die Ermittlung des Riickstandsverhaltens bei Wald
pilzen im Zusammenhang mit der Anwendung von Forstschutzmitteln - Development
of a model predicting residues in wild mushrooms after application of plant protection
products in forests (Siebers, J. und Lundehn, J.-R., in Zusammenarbeitmit Wulf, A., In
stitut fur Pflanzenschutz im Forst der BBA, Braunschweig) ·

Die 1986 begonnenen Versuche wurden 1987 mit den Wirkstoffen Atrazin, Dalapon und 
Hexazinon fortgesetzt. Aufgrund der bisher vorliegenden Ergebnisse mit Kulturchampi
gnons ist es zweifelhaft, ob das angestrebte Ziel (Entwicklung eines Priifmodells) mit diesem 
Pilz erreicht wird. Der Kulturchampignon scheint Fremdstoffe aus dem Boden in sehr vie! 
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geringerer Menge aufzunehrnen als wildwachsende Pilze im Forst. Die Versuche werden mit 
anderen Pilzarten weitergefuhrt. (HX 266 X) 

6. Untersuchungen zur Verdunstung von Pflanzenschutzmitteln - Investigation on the eva
poration of pesticides (Boehncke, Andrea, Siebers, J., Nolting, H.-G., Lundehn, J.-R.
und Menschel, G.)

In Freilandversuchen wurde die Verdunstung von Deltamethrin (Decis fliissig), Lindan (Ne
xit fliissig) und Mevinphos (PD 5) von Buschbohnen-, Kohlrabi-, Kopfsalat- und Weizen
oberfliichen iiber einen Zeitraum von O bis 75 Stunden ermittelt. Die Verdunstungsneigung 
war auf Buschbohnen am stiirksten ausgepriigt. AuBerdem wurden Modellversuche durch
gefiihrt, in denen die Verdunstung der genannten Pflanzenschutzmittel auf Glasperlen bei 
kontrollierter Temperatur, Feuchte und Luftbewegung gemessen wurden. 

7. Erarbeitung einer Richtlinie zur Ermittlung des Verbleibs von Pflanzenschutzmitteln in
und auf Pflanzen - Metabolismus und Abbau - Development of a guideline to determi
ne the fate of a pesticide in and on plants - metabolism and degradation (Wilkening, A.,
Lundehn, J.-R., Nolting, H.-G., Parnemann, H. und Ropsch, A., in Zusammenarbeit
mit Schuphan, I., Schmidt, B. und Ebing, W., Abteilung fur 6kologische Chemie der
BBA, Berlin-Dahlem)

Um Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf die Gesundheit von Mensch, Tier und 
N aturhaushalt beurteilen zu konnen, muB auch der Verbleib von Pflanzenschutzmittelwirk
stoffen in und auf Pflanzen moglichst weitgehend aufgekliirt werden. 

Es wird eine Richtlinie erarbeitet, die die erforderlichen Untersuchungen tiber den EinfluB 
der Pflanze auf den Metabolismus und Abbau von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen erlau
tern soll. Die Richtlinie geht von der Praxis der bisher im Zulassungsverfahren vorgelegten 
Untersuchungen und international iiblichen Anforderungen aus. 

Durch standardisierte Verfahren (Pflanzenzell-Suspensionskulturen, sterile Pflanzen, Kli
makammer) sollen vergleichbare Oaten fur unterschiedliche Wirkstoffe erhalten werden. 

Die Arbeiten werden fortgesetzt. 

8. Entwicklung von Analysenmethoden zur Bestimmung der physikalischen Eigenschaften
wasserdispergierbarer Granulate (WG) - Development of methods for the deter
mination of physical properties of water dispersible granules (WG) (Menschel, G.)

Der Formulierkreis des Deutschen Arbeitskreises fur Pflanzenschutzmittel- Analytik wurde 
in den selbstiindigen Deutschen Arbeitskreis fur Pflanzenschutzmittel-Formulierungen 
(DAPF) umgewandelt. Die erste konstituierende Sitzung dieses neuen Arbeitskreises fand 
im Marz 1987 in Braunschweig statt. Die Arbeiten des alten Arbeitskreises - Erarbeitung 
von Priifmethoden der physikalischen Eigenschaften von WG - werden fortgesetzt. Haupt
aufgabe des Arbeitskreises wird die Erarbeitung von Prufmethoden der physikalischen Ei
genschaften von Pflanzenschutzmittel-Formulierungen ganz allgemein sein. 

Im Berichtszeitraum wurden im Rahmen des DAPF weitere Ringanalysen durchgefuhrt, an 
denen sich auch das Laboratorium fur physikalische Mittelpriifung beteiligte. 

Zur Bestimmung des Staubanteiles von wasserdispergierbaren Granulaten wurde die Staub
meBmethode nach Grosch opp im Ringversuch auf ihre Eignung hin iiberpriift. Die Methode 
muBte fur. die Prufung von WG's verworfen werden. 
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Die ,,Cassella"-StaubmeBmethode mit der gravimetrischen Bestimmung des Staubanteiles 
wurde weiter verbessert und mit der eigentlichen Cassella- StaubmeBmethode, die den 
Staubanteil optisch ermittelt, verglichen. Beide Methoden korrelieren gut miteinander. Die 
optische Methode wurde dem CIP AC vorgestellt. Das Gerat hierzu wurde neu entwickelt 
und kann Ende 1987 bzw. Anfang 1988 erworben werden. Die Arbeiten zu beiden Metho
den wurden abgeschlossen und werden beim CIP AC eingereicht. 

Es wurde .in Ringversuchen uberpriift, den Abrieb von WG iiber den Staubanteil zu bestim
men, weil sich eine Siebung zunachst als unzureichend herausgestellt hatte. Die Ergebnisse 
waren zufriedenstellend. Es wird aber mit Hilfe eines Ringversuches auch die Moglichkeit 
einer Luftstrahlsiebung 45 µm nach dem Abriebtest errnittelt. 

Die Ringversuche zur Bestimmung der FlieBfahigkeit nach dem Hitzetest unter Druckbela
stung wurden erfolgreich abgeschlossen. Die Methode wird auf der nachsten CIP AC-Ta
gung 1988 fur die Aufnahme in das CIPAC-Handbook empfohlen. 

Der bereits seit langerem in der praktischen Prufung befindliche Ringversucb zum selbstan
digen Dispergieren (Spontaneitat) von WG (Kombinationsmethode zur Erfassung der Be
netzungszeit, des Dispergierverhaltens und des FlieBverhaltens der Suspension) erwies sich 
als zu restriktiv in Bezug auf die Bewertung_der Spontaneitat. Die Aussage des Testes fuhrte 
nur zu einem positiven oder negativen Ergebnis. Daher wurden zwei neue Ringversuche 
geplant, die uber das Dispergierverhalten von WG differenziertere Aussagen ermoglichen 
sollen. 

Folgende vom DAPF erarbeitete Methoden zur Bestimmung von physikalischen Eigen
schaften von WG wurden vom CIP AC als ,,provisional methods" angenommen: 

MT 166 Probenvorbereitung 
MT 167 NaBsiebung 
MT 168 Schwebefahigkeit 
MT 169 Stampfdichte. 

Die Methode zur Bestimmung der Korngr6J3enverteilung von WG, die lediglich der naheren 
Produktbeschreibung dieser Mittel dienen soll, wurde als ,,tentative CIPAC method" unter 
MT 170 angenommen. (HX 00 C) 

9. Bestimmung der Gleichmiifiigkeit der Verteilung von Saatgutbehandlungsmitteln an
Einzelkornern - Determination of uniform distribution of seed dressings in individual
seeds (Menschel, G. und Schwartz, W. D.)

Die kolorimetrische Bestimmungsmethode zur Ermittlung der VerteilungsgleichmaBigkeit 
von Saatgutbehandlungsmitteln wurde weiter verbessert.' 

Die Methode wurde in der neu aufgelegten Richtlinie ,,Applikationsverhalten von Getreide
beizmitteln" 4-1.1.3 veroffentlicht. Mit Hilfe des Statistischen Analysen Systems (SAS) 
wurde ein Programm erarbeitet, das eine schnelle Bewertung der physikalischen Eigen
schaften von BeizmittelQ erlaubt. (HX 00 C) 
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10. Entwicklung von Analysenmethoden zur Bestimmung verschiedener Pflanzenschutz
mittel-Wirkstoffe in ihren jeweiligen Priiparaten - Development of methods for the
determination of pesticides in their respective formulations (Dobrat, W. und
Claussen, K.)

Im Berichtszeitraum wurden im Rahmen des DAP A (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 einigen der Ringversuche, die vom DAPA 
veranstaltet wurden. 

Fur Metazachlor wurden zwei Ringversuche - zunachst ein DAPA -, dann ein internatio
naler CIP AC-Ringversuch - mit einer hochdruckflussigkeitschromatographischen Metho
de an dem technischen Wirkstoff und einem Suspensionskonzentrat durchgefiihrt. Obwohl 
noch nicht alle Teilnehmer dieses Ringversuches ihre Ergebnisse berichtet haben, wird auf
grund der Resultate des ersten Ringversuches und der bisher vorliegenden Ergebnisse aus 
der internationalen Ringanalyse diese Methode in das CIPAC-Handbook empfohlen wer
den konnen. 

Der DAPA-interne Ringversuch fur Ethiofencarb, der aufgrund der schlechten Ergebnisse 
der vorher durchgefiihrten CIP AC-Ringanalyse mit einer geanderten HPLC-Methode wie
derholt worden war, brachte auch diesmal nur unbefriedigende Ergebnisse. Er muB daher 
mit geandertem Elutionsmittel und verbesserten Extraktionsbedingungen nochmals wieder
holt werden. 

Die DAPA-Analysenmethoden fiir Chlorpoxim, Vinclozolin und Fenobucarb, uber die be
reits 1986 berichtet worden war, wurden auf seiner Jahrestagung im Juni 1987 vom CIPAC 
angenommen und werden in das CIP AC-Handbook, D, das 1988 erscheinen soll, aufgenom
men. (HX 00 B) 

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

Im Berichtszeitraum wurden wiederum zehn Pflanzenschutzmittel mit den Wirkstoffen 
Kupferoxichlorid, Kupfersulfat, Kupferhydroxid, Maneb, Mancozeb und Propineb auf ih
ren Gehalt an Verunreinigungen durch Arsen, Cadmium und Blei untersucht. Die gefunde
nen Gehalte lagen uberwiegend weit unterhalb der von der FAO allerdings nur fur Kupfer
oxichlorid empfohlenen Grenzwerte 100 mg/kg fiir Arsen, 90 mg/kg fur Cadmium und 1000 
mg/kg fiir Blei. Lediglich bei einem kupferoxichloridhaltigen Mittel wurden die Grenzwerte 
fiir Cadmium und Blei geringfiigig uberschritten, bei einem anderen der empfohlene Wert 
fiir Blei allerdings erheblich. Von diesen beiden Mitteln werden im Jahre 1988 weitere Pro
ben gezogen und untersucht werden. 

Bei der Untersuchung von sechs Proben zweier chlorthalonilhaltiger Mittel auf Verunreini
gungen durch Hexachlorbenzol wurden maximal 12,6 mg/kg gefunden. Der von der BBA 
festgesetzte Hochstwert liegt z. Z. bei 100 mg/kg im technischen Wirkstoff. 

Weiterhin wurden insgesamt 12 Proben mit den Wirkstoffen Dichlorprop, 2,4-D, Dicamba 
und Bifenox aus dem Handel gezogen und auf ihren Gehalt an polychlorierten Dibenzo-p
dioxinen (PCDD's) und polychlorierten Dibenzufuranen (PCDF's) untersucht. 
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Bis auf eines dieser Mittel enthielten alle noch weitere Wirkstoffe (Mecoprop, MCPA, Iso
proturon, Cyanazin, Flurenol und Ioxynil), die aber von ihrer Struktur her keine PCDD's 
oder PCDF's enthalten konnen. 

Von den in der Gefahrstoffverordnung genannten polychlorierten Dibenzo-p- dioxinen und 
Dibenzofuranen konnten nur in einem Mittel 0,8 µ.g/kg 1,2,3,6,7 ,8-Hexachloridbenzofuran 
nachgewiesen werden. Die anderen waren nicht nachweisbar. Die Nachweisgrenzen lagen 
bei 0,1 µ.g/kg oder niedriger. 

Nach § 9, Abs. 6 der Gefahrstoff-Verordnung sind fur die dort genannten Einzel-Verbin
dungen 2µ.g/kg ( = 0,002 mg/kg), fur die Summe 5µ.g/kg zulassig. (HX 00 B) 

Fachgruppe fiir zoologische Mitteipriifung 

1. Priifung der Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf die Mesofauna des Bodens im
Rahmen der Zulassungspriifung - Testing for side effects of plant protection products on
the mesofauna of soil as part of the approval procedure (Bode, E., in Zusammenarbeit
mit Nebelung, Kerstin, Zoologisches Institut der Technischen Universitat Braun
schweig)

Ein sinnvoller Ansatzpunkt fur eine Routinepriifung der Auswirkungen von Pflanzen
schutzmitteln auf die Bodenfauna (excl. Regenwiirmer) im Freiland liegt in der Erfassung 
der Leistungsfahigkeit, z. B. durch das ,,Streubeutelverfahren". Um die Eignung dieses 
Verfahrens fur die Mittelpriifung beurteilen zu konnen, wurden Untersuchungen unter An
wendung eines Insektizids zur Bekampfung bodenlebender Schadlinge bei Zuckerriibe auf
genommen. Die bisher ausgewerteten Oaten weisen auf die Notwendigkeit hin, zukiinftig 
neben Stroh andere, schneller abbaubare Substanzen in den Streubeuteln einzusetzen. Hier
durch sollen Zusammenhange zwischen Materialabbau und Abundanzschwankungen auf
gedeckt werden, deren Kenntnis Voraussetzung fur eine Aussage zur Eignung des Verfah
rens ist. 

2. Biologische Untersuchungen von Bienenschiiden durch Pflanzenschutzmittel - Biologi-
cal investigations on honey-bees poisoned by plant treatment chemicals (Brasse, D.)

Zu 90 Bienenschaden wurden insgesamt 180 Proben eingeschickt. Davon wurden 158 Pro
ben (120 Bienen- und 38 Pflanzenproben) im Aedes-Test und 3 Proben (2 Beutenteile und 
Schaumstoff) im Direktversuch mit Bienen gepriift. An allen Bienenproben wurde eine rou
tinemaBige Nosema-Untersuchung und eine Analyse des im Haarkleid der Bienen befindli
chen Pollens vorgenommen. 

3. Entwicklung einer Richtlinie zur Priifung der Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln
auf Regenwiirmer - Development of a guideline for testing effects of plant protection
products on earthworms (Kokta, Christine)

Es ist zunachst vorgesehen, einen Labortest zu erarbeiten. Der fur die Belange des Chemi
kaliengesetzes entwickelte Toxizitatstest am Kompostwurm Eisenia foetida soil hierbei als 
Grundlage dienen fur einen erweiterten Test, in dem auch subletale Wirkungen der Pflan
zenschutzmittel als Bewertungskriterien eine Rolle spielen. Besonderer Wert wird auf die 
Ermittlung der Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf die Fertilitat der Versuchstie
re gelegt. Zur Beurteilung dieses Kriteriums wurden geeignete und praktikable Parameter 
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gesucht. In den bisherigen Versuchen deutete sich an, daB die Anzahl produzierter Kokons 
und die Schlupfrate fiir diesen Zweck einsetzbar sind. 

4. Entwicklung von Methoden (Richtlinien) fiir die Priifung von Mitteln gegen tierische
Schiidlinge - Development of guidelines for testing products against animal pests
(Heinrich-Siebers, Elke)

Nachstehende Richtlinien fiir die Priifung von Pflanzenschutzmitteln wurden in Zusammen
arbeit mit Wissenschaftlern aus dem Pflanzenschutzdienst der Lander, der Pflanzenschutz
mittelhersteller und anderer Institutionen zur Veroffentlichung fertiggestellt. Sie werden in 
der Liste der Veroffentlichungen nicht noch einmal genannt. 

Richtlinie fiir die Priifung von Mitteln gegen Blattlause im Obstbau 
(5-2.3.6) 

Richtlinie fiir die Priifung von Mitteln gegen Blattsauger im Obstbau 
(5-2.3.7) 

Abteilung fiir okologische Chemie in Berlin-Dahlem 

Die Forschung der Abteilung wird in zunehmendem MaBe in konkrete MaBnahmen umge
setzt. Im Berichtsjahr stand dabei ein Teil gemeinsamer Arbeit mit der Fachgruppe fiir che
mische Mittelpriifung zwecks Erstellung einer Richtlinie fiir die Pflanzenschutzmittel-Zulas
sung auf der Grundlage der bei der Abteilung gewonnenen methodischen Erfahrungen. 
Weitere methodische Erfahrungen flieBen in Methoden-Standards ein, die zur Priifung der 
,,Bodenbeschaffenheit" bei DIN und ISO aufgestellt werden. Fur den Bereich Analyse un
erwiinschter organisch- chemischer Stoffe in Boden wurde die deutsche und internationale 
Federfiihrung iibernommen. SchlieB!ich wurde in einem Ringversuch mitgewirkt, um die 
verlaBliche untere Grenze der Nachweisbarkeit und Bestimmbarkeit organisch- chemischer 
Fremdstoffe im Honig als Werkzeug fiir die Bewertungspraxis in naturreinen Lebensmitteln 
zu ermitteln. Die Forschungsergebnisse iiber zahlreiche nichtparasitare Faktoren gehen flie
Bend in SanierungsmaBnahmen zur Verbesserung der Uberlebensfahigkeit von StraBenbau
men in GroBstadten iiber. 

1. Chemische Untersuchungen von Bienenschiiden durch Pflanzenschutzmittel - Chemical
investigations of honey-bee damages possibly caused by pesticides (KoBmann, A.)

Als Auftrag gemaB § 32 (2) 8 Pflanzenschutzgesetz wurden 95 Proben ( 45 Bienen- und 43 
Pflanzenproben sowie sieben andere Materialien) mit kombinierter Gas-Chromatographie/ 
Massenspektrometrie unter Anwendung verschiedener lonisierungstechniken auf die An
wesenheit von 252 Pflanzenschutzmittelwirkstoffen und relevanten 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) 
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2. Untersuchung zum Riickstandsverhalten der im Feldversuch Ahlum angewandten Fun
gizide und lnsektizide - Studies about the residue behaviour of the fungicides and insec
ticides applied in the reference field experiment at Ahlum (Stemmer, Hildegard, Kreu
zig, R. und Ebing, W.)

Im Rahmen des BBA-Verbundforschungsprojektes im Bodenschutzprogramm der Bundes
regierung wurden die ersten Untersuchungen zur Jangfristigen Auswirkung von Fungizid
und Insektizidbehandlungen auf die Bodenqualitat des Referenz- Ackerbaustandortes Ah
lum bei Braunschweig durchgefiihrt. Dabei war die Riickstandssituation im Boden durch die 
im Feldversuch angewendeten Pflanzenschutzmittel in Abhangigkeit von der Intensitat der 
AckerbaumaBnahmen und vom Fruchtwechsel (Winterweizen, Wintergerste, Zuckerriibe) 
zu erfassen. Ziel sind Aussagen iiber langfristige Belastungen solcher Ackerboden. Schwer
punkt des ersten Untersuchungsjahres war die Erarbeitung von spurenana!ytischen Metho
den und die Untersuchung der Weizenanbauflache. Die Konzentration der nachgewiesenen 
Pflanzenschutzmittelriickstande lagen selbst nach wiederholter Anwendung im ppb- Be
reich (µ,g/kg trockener Boden). Bereits zu Beginn ergaben sich deutliche Unterschiede in 
der Grundbelastung der einzelnen Parzellen I 1, 12, 13 ( extensiver, integrierter, konventionel
ler Pflanzenschutz) <lurch friihere PflanzenschutzmaBnahmen (1983-86). So waren Riick
stande von Pyrazophos, Triadimefon, Propiconazol, Lindan und Parathion in 12 bzw. 13 

nachweisbar. Diesjahrige Applikationen spiegelten sich eindeutig im Anstieg des Konzen
trationsniveaus in Abhangigkeit von der Aufwandmenge wider. In den in zeitlicher Folge 
entnommenen Proben war aber schon ein Konzentrationsabfall ersichtlich. Die Untersu
chungen werden fortgesetzt. 

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

Die 1986 begonnene Untersuchung (vgl. Jahresbericht 1986, H 106) iiber die aktuelle 
Schwermetallbelastung in Berlin wurde 1987 fortgesetzt. Wiederum konnten ea. 1500 Stan
dorte in Kleingarten und Landwirtschafts- bzw. Gartenbaubetrieben in die Untersuchung 
einbezogen werden. 

Von jeder Untersuchungsflache wurden eine Bodenprobe sowie eine oder mehrere Be
wuchsproben zum Erntezeitpunkt entnommen. Wahrend sich die Probenahme bei Klein
und Hausgarten auf Griinkohl-, Tomaten- und Selleriepflanzen konzentrierte, war sie bei 
den Erwerbsbetrieben auf ein brei�es Spektrum an Pflanzenarten verteilt: Neben Roggen, 
Gerste, Weizen und Hafer wurden am haufigsten Wiesen- und Weidenaufwuchs sowie ver
schiedene Gemiise und Krauter untersucht. Auch Futterpflanzen wie Mais, Riiben und 
Mohren sind in die Probenahme einbezogen warden. 

Die Schwermetallgehalte der Boden lagen nach den Analysenergebnissen aus der 1. Vegeta
tionsperiode bei Haus- und Kleingartenstandorten oft erheblich hoher als bei landwirt
schaftlichen Proben. Die Orientierungswerte fiir Blei (100 mg/kg), Cadmium (3 mg/kg) und 
Zink (300 mg/kg) im Boden wurden haufiger iiberschritten als die der iibrigen Elemente Va
nadium, Chrom, Kobalt und Nickel. Analysierte Hochstgehalte von 2270 mg/kg Blei, 9,2 
mg/kg Cadmium und 4880 mg/kg Zink machen die Notwendigkeit eingehender Nachunter
suchungen und verstarkter Ursachenklarung deutlich. 
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Bei den Pflanzenproben fielen hohere Blei-, Cadmium- und Zinkgehalte in Tomaten- und 
Sellerieblattern gegeniiber wesentlich geringeren Gehalten der Tomatenfriichte und Selle
rieknollen auf. 

Aus dem vorliegenden, umfangreichen Datenmaterial wird deutlich, daB nur in Ausnahme
fallen von dem Schwermetallgehalt im Boden auf den Schwermetallgehalt im Aufwuchs ge
schlossen werden kann. Rohen Cadmiumgehalten im Boden entsprechen nicht selten nied
rige Cadmiumgehalte im Aufwuchs und umgekehrt. Bedenkliche Cadmiumgehalte in Pflan
zen, die z. B. den doppelten Richtwert des Bundesgesundheitsamtes iiberschreiten, werden 
haufig auf Boden ermittelt, deren Cadmiumgehalt nur ea. ein Drittel des Orientierungswer
tes von 3 mg/kg betragen und somit eigentlich als unbedenklich eingestuft werden miiBten. 
Die Ursache for die gefundenen hohen Cadmiumgehalte in Pflanzen konnte auf sehr niedri
ge pH- Werte und eine geringe Kationenaustauschkapazitat der Boden zuriickgefiihrt wer
den. Dadurch kann die Pflanzenverfogbarkeit des Cadmiums sprunghaft ansteigen. Dar
iiber hinaus wird auch <lurch ein unausgewogenes Nahrstoffverhaltnis, das <lurch eine un
sachgemaBe Diingung verursacht wird, die Schwermetallaufnahme beeinfluBt. 

Alle Projektteilnehmer (Bewirtschafter) haben eine allgemeine Information iiber die er
sten, vorliegenden Ergebnisse erhalten und sind auf Anfrage iiber MaBnahmen zur Boden
verbesserung und -pflege beraten worden. (HO 030) 

4. Untersuchungen zur Schwermetallakkumulation iiber Komposte - Investigations about
the accumulation of heavy metals via composts (Schonhard, G. und von Laar, Claudia)

Pflanzen unterliegen - auBer der Schwermetallaufnahme zusammen mit den Nahrstoffen 
iiber die Wurzeln - in Ballungsgebieten einer zusatzlichen Belastung <lurch Schwermetall
immissionen. Werden solche Pflanzen spater kompostiert, so erfahren Pflanzen auf den mit 
diesen Komposten gediingten Boden eine zusatzliche Schwermetallakkumulation. 

Um Aussagen iiber das AusmaB dieser Zusatzbelastung zu machen und gegebenenfalls 
Empfehlungen for die Verwertung geben zu konnen, wurden 1986 und 1987 an iiber 50 
Standorten Kompostproben gezogen und auf Schwermetall untersucht. Aus den 1986 unter
suchten Proben ergibt sich, daB die Bleigehalte im Kompost im Durchschnitt geringfogig 
(um 6%) hoher liegen als in Boden gleichen Standortes, im Einzelfall jedoch einen bis zum 
Vierfachen hoheren Wert erreichen konnen. Die Cadmiumgehalte sind fast durchweg er
hoht - im Durchschnitt um knapp 75% - und erreichen mit einem dreifach hoheren Wert 
als im Boden ihr Maximum. Die Zinkgehalte liegen im Durchschnitt um > 50% hoher und 
erreichen in Ausnahmen sogar einen 20fach hoheren Wert als im Boden. 

Die vorliegenden Ergebnisse, die 1988 noch erganzt werden, geben wertvolle Hinweise iiber 
die Immissionsbelastung einzelner Standorte. (HO 030) 

5. Schwermetallbelastungen: Bestimmung der pflanzenverfiigbaren Anteile durch Boden
losungsextrakte - Heavy metal contaminations: Determination of the bioavailable parts
by soil solution extracts (Traulsen, B.-D.)

Bei einer Kontamination pflanzenbaulich genutzter Flachen mit den Schwermetallen Cad
mium und Blei, in begrenztem Umfang aber auch Chrom, Nickel, Kupfer, Zink u. a., wer
den <lurch die Beriicksichtigung von Richtwerten auf Basis der Schwermetallgesamtgehalte 
MaBnahmen erwirkt, die eine Belastung des Menschen <lurch die Nahrungskette moglichst 
minimieren sollen. Angaben iiber Gesamtgehalte von Schad-, aber auch Nahrstoffen !assen 
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keine Riickschltisse auf die tatsiichliche Aufnahme durch die Pflanzen zu. Der Einsatz ver
schiedener Siiuren und Ionenaustauscher zur Bestimmung der pflanzenverfiigbaren Schwer
metallanteile gelingt nur in Einzelfallen. Daher wurden Unterdrucklysimeter in Form von 
Saugkerzen in GefaBversuchen bzw. im Feldbestand in einer Tiefe von 24-30 cm installiert. 
Die in die Saugkerzen diffundierenden Bodenlosungsausziige wurden <lurch Anlegen eines 
Unterdruckes bis zu 10-3 cm Wassersiiule gewonnen. Die Gehalte an Kupfer, Magnesium, 
Mangan, Molybdan und Zink werden darin direkt atomabsorptionsspektrometrisch analy
siert. Im GefaBversuch bewirkte eine Zugabe von CaC03 eine Verminderung des Kupferge
haltes der Bodenlosung von 2,63 auf 0,53 mg.kg-I sowie eines solchen der Bohnenpflanzen 
von 18,4 auf 12,2 mg.kg-I. Im Feldversuch waren die Zusammenhiinge zwischen den Kupfer
gehalten der Bodenlosungen aus unbehandeltem Versuch: 0,24 mg.kg- 1; Versuch mit 
CaC03 + Kompost: 0,13 mg.kg·I und den daraus resultierenden Kupfergehalten der Boh
nenpflanzen von 24,2 bzw. 13,3 mg.kg-1 noch deutlicher. Bei Mangan, Molybdiin und Zink 
waren solche Zusammenhiinge ebenfalls zu erkennen. Von den Konzentrationen der 
Schwermetalle in den Bodenlosungen sol! kiinftig auf die Gehalte in den zugehorigen, unter
schiedlichen Pflanzenarten geschlossen werden. Durch entsprechende MaBnahmeii konnte 
dann iibermiiBigen Belastungen der Kulturpflanzen vorgebeugt werden. Die Untersuchun
gen werden fortgesetzt. (HO 007) 

6. Erhebungen und Untersuchungen iiber Auswirkungen des Verzichts aufTausalzverwen
dung im Stra8enwinterdienst in Berlin auf den Gesundheitszustand der Stra8enbaume -
Checkups on the health condition of street trees after discontinued use of de- icing salts on
streets in Berlin (Leh, H. -0.)

Die Begutachtung von StraBenbiiumen an Standorten, an denen schon friiher Untersuchun
gen iiber Tausalzschiiden oder -belastungen vorgenommen worden waren, erbrachte den 
Beweis, daB der ,,tausalzfreie Winterdienst" in Berlin (seit 1981/82) eine ganz wesentliche 
Verbesserung des Gesundheitszust�ndes der Biiume bewirkt hat. 

Diese Feststellung korrespondiert mit der analytisch nachgewiesenen Abnahme der phyto
toxischen Tausalzkomponenten (Chlorid, Natrium) in Blatt- und Zweigholzproben. 

Soweit Proben mehrerer aufeinanderfolgender Jahrgiinge untersucht werden konnten, er
gaben sich unterschiedliche Verliiufe der Konzentrationsabnahmen: Wiihrend die Chlorid
gehalte friiher riickliiufig werden und sich auf einem Niveau von 20-30% der Ausgangsbela
stung zu stabilisieren scheinen, erfolgt die Abnahme der Natriumgehalte anfanglich langsa
mer, setzt sich aber iiber einen liingeren Zeitraum hinweg kontinuierlich fort: In Blattpro
ben aus der Vegetation 1987 lagen die Natriumgehalte im Mittel nur noch bei ea. 10% der 
Werte, die 1982 und friiher ermittelt worden waren. 

AusmaB und Verlauf der Konzentrationsabnahmen der Schadstoffe zeigen jedoch Unter
schiede zwischen den verschiedenen Geholzen und deren (auch individuell) unterschiedli
chen Ausgangsbelastungen sowie auch zwischen verschiedenen Standorten. Dies liiBt darauf 
schlieBen, daB standortspezifische Bodenparameter auf die Nachlieferung aus dem Boden
Wurzelbereich wesentlichen EinfluB nehmen; daneben sind offenbar auch sekundiire Verla
gerungsvorgiinge innerhalb des Baumes beteiligt. 

In einem Mineralstoffdiingungsversuch zu Kastanien wurde der Rtickgang der Natriumge
halte durch die erhohten Niihrstoffangebote beschleunigt: Hier betrugen die Natriumgehal
te der Blatter der behandelten Biiume schon in 1985 im Mittel nur noch 8 ,5% der Werte von 
1982 (unbehandelte Kontrollen = 22% ), im Jahre 1987 sogar im Mittel nur noch 4,2% (Kon-
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trollen = 9,8%). Auf den Verlauf der Abnahme der Chloridgehalte batten die Versuchs
maBnahmen keinen nachweisbaren EinfluB. Entsprechende Befunde zeichnen sich anhand 
der bisherigen Ergebnisse eines (noch nicht vollstandig ausgewerteten) GefaBversuches ab. 
(HO 031) 

7. Untersuchungen zur Ermittlung der Ursachen von Schaden an Straflenbaumen sowie
Entwicklung und Erprobung von Gegenmaflnahmen - Investigations on assignable cau
ses of damage to street trees as well as development and examination ofremedial measu
res (Leh, H.- 0. und Sunder, Andrea)

Die im voraufgegangenen Jahr angelegten Versuche (vgl. Jahresbericht 1986, H 111) wur
den im Berichtsjahr fortgefuhrt und erweitert, wobei auch Neupflanzungen von StraBenbau
men mit unterschiedlichen Pflanzsubstraten und -techniken eingezogen wurden, um deren 
Auswirkungen auf Vitalitat U:nd Widerstandsfahigkeit gegen abiotische Belastungsfaktoren 
zu priifen. 

Konkrete Ergebnisse liegen derzeit noch nicht vor, da Geholze auf BehandlungsmaBnah
men im Boden-Wurzelbereich nur sehr langsam reagieren; zudem waren die Witterungsbe
dingungen im Berichtsjahr fur die StraBenbegleitvegetation so giinstig, daB die Entwicklung 
von Schadigungssymptomen weitgehend unterdriickt bzw. bis in den Herbst hinein verzo
gert wurde. Differenzierte Bewertungen waren nicht mehr moglich. 

Blattanalysen von StraBenbaumen, die schon friiher (1982/1983) mit nach Hohe und Form 
unterschiedlichen Mineralstoffgaben versehen worden waren, ergaben, daB erhohte Nahr
stoffangebote iiber die Wurzeln erst nach mehreren Jahren zu (relativ geringfiigigen) Zu
nahmen der Gehalte in den Blattern fiihren, soweit solche iiberhaupt nachweisbar waren. 

An alien Versuchsstandorten lieBen sich zwischen den Mineralstoffgehalten im Boden-Wur
zelbereich und den Blattgehalten keine Korrelationen ableiten. Weitere Untersuchungen 
iiber den EinfluB der im StraBenrandbereich relevanten Bodenfaktoren auf die 
Mineralstoffaufnahme sind daher dringend erforderlich. 

Unter den Schadigungsursachen kommt der ,,Restsalzbelastung" als Folge der friiheren 
Tausalzverwendung im StraBenwinterdienst in Berlin (bis 1980/81) nur noch nachrangige 
Bedeutung zu. Von gr6Berer Relevanz sind offensichtlich unzureichende Wasserversor
gung, N ahrstoffmangel bzw. ungiinstige Mineralstoffverhaltnisse, iiberhohte pH-Werte und 
Bodenverdichtungen (und deren Folgen) im StraBenrandbereich, daneben - in z. Z. nicht 
quantifizierbarem Umfange - auch Gasaustritte aus undichten Rohrleitungen. (HO 029) 

8. 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, Lund Ebing, W.)

In Fortfiihrung des Forschungsvorhabens (vgl. Jahresbericht 1986, H 109) wurden Kultivie
rungsbedingungen erprobt, um ,,kiinstliche" Standardmodellsysteme bestehend aus vier 
monokotylen und sechs dikotylen Arten - in Anlehnung an die Zusammensetzung der 
Stadtrandwiese (vgl. Jahresbericht 1985, H 86) - nach einem definierten Schema im Ge
wachshaus heranzuziehen. Das Schema beriicksichtigt, daB die Graser getrennt nach Arten 
und deren Haufigkeit in 100 cm2 groBen Rastern iiber die Gesamtflache ( 60 x 120 cm) der 
Vegetationskammer verteilt angesat werden. Die dikotylen Arten werden als Jungpflanzen 
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in einer Wuchsh6he von 2-5 cm und zu 1-10 Individuen in die frische Grasansaat eingefiigt. 
Nach einer Entwicklungszeit von sechs bis acht Wochen k6nnen solche Standardmodellsy
steme in die Vegetationskammer fiir Bilanzierungsstudien mit Testchemikalien eingesetzt 
werden. 

Ein Testlauf mit 14C-Lindan ergab eine Bilanzsumme von 98% (ein weiterer wird zur Zeit 
durchgefiihrt). Das Ergebnis ist vergleichbar mit friiheren, die unter Verwendung ,,natiirli
cher" Stadtrandwiesen-Systeme erhalten wurden. 

Standardmodellsysteme bieten gegeniiber denjenigen aus dem Freiland zur reproduzierba
ren Testung von Umweltchemikalien verschiedene Vorteile: 

- Die einzelnen Grasarten k6nnen wie die dikotylen Arten getrennt geerntet und aufgear
beitet werden. Dies fiihrt zu einer weiteren Differenzierungsm6glichkeit bzgl. der Vertei
lung und des Verbleibs der Chemikalie in Griinlandokosystemen.

- Die Standardmodellsysteme konnen unabhangig von der J ahreszeit fiir Bilanzierungsstu
dien zur Verfiigung stehen. Die Anzucht dauert wahrend der Vegetationsperiode sechs Wo
chen; auBerhalb dieser Zeit verlangert sich der Zeitraum um ein bis zwei Wochen.

- Die Standardmodellsysteme weisen immer die gleiche Zusammensetzung und den glei
chen Entwicklungsstand auf. Diese Voraussetzungen sind die Grundlage zur Erarbeitung
vergleichbarer Ergebnisse.

Der Einsatz dieser Standardmodellsysteme in den bereits beschriebenen Versuchen in der 
Vegetationskammer k6nnte einen Beitrag leisten, zukiinftig Chemikalien in bezug auf ihr 
6kochemisches Verhalten in stadtischen Griinflachen abzuschatzen. (HO 018) 

9. Einsatz des PDanzenzellkulturen-Tests zur Ermittlung der Metabolisierbarkeit von
PDanzenschutzmitteln durch PDanzengewebe - 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.)

Als AbschluB beschriebener Arbeiten (vgl. Jahresbericht 1985, H 86; Jahresbericht 1986, H 
108) wurden im routinemaBigen Einsatz des Screeningtests (vgl. Jahresbericht 1982, H 88)
weitere sieben Pflanzenschutzmittelwirkstoffe auf ihre Metabolisierbarkeit hin untersucht.
Dariiber hinaus wurden das bereits eingesetzte Captan in ringmarkierter Form und Lindan,
Folpet sowie Dichlofluanid nach Entwicklung eines neuen Versuchsaufbaus geschlossen
und kontrolliert beliiftet den Testbedingungenunterworfen. Nach ihrer durchschnittlichen
Umsatzrate in Soja- und Weizenzellkultur (in %) lassen sich die Wirkstoffe in folgende
Gruppen einteilen:

I. Leicht abbaubare: Dichlofluanid (95,8), Folpet (94,3), Disulfiram (91,8), Captan
(88,4), Endosulfan (68,2)

II. MittelmaBig abbaubare: Maleinsaurehydrazid ( 48,9)
III. Schwer abbaubare: Diquat (25,2), Triadimenol (20,4), Lindan (13,3), Metaldehyd

(11,6)

Im wesentlichen resultierten aus dem Umsatz polare Metaboliten und nichtextrahierbare 
Riickstande. Bei den geschlossenen Versuchen entstanden bei Folpet und Dichlofluanid 
20,0 bzw. 14,9% 14C-C02; Lindan wurde zu 31,3% fliichtig. Nach Bewertung der Oaten von 
nunmehr 23 Wirkstoffen erscheint der Test zur Abschatzung der rein metabolismusbezoge-
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nen Persistenz im pflanzlichen Milieu geeignet und seine Anwendbarkeit im Verfahren der 
Pflanzenschutzmittelpriifung und -zulassung gegeben. (HO 021) 

10. Entwicklung einer Richtlinie zur Ermittlung des Verbleibs von Pflanzenschutzmitteln in
und auf Pflanzen : Metabolismus und Abbau - Development of a guideline to determi
ne the fate of a pesticide in and on plants: metabolism and degradation (Schuphan, I.,
Schmidt, B. und Ebing, W., in Zusammenarbeit Wilkening, A., Lundehn, J.-R., Nol
ting, H.-G., Parnemann, H. und Ropsch, A., Fachgruppe fur chemische Mittelpriifung
der BBA, Braunschweig)

Im Rahmen der Forderungen des novellierten Pflanzenschutzgesetzes, Pflanzenschutzmit
tel auch auf mogliche Auswirkungen im N aturhaushalt zu priifen, werden Arbeitsmethoden 
uberpriift, entwickelt und optimiert, um den Leistungsanteil der Pflanze an Metaboiismus 
und Abbau von Pflanzenschutzmitteln zu ermitteln. Diese Arbeiten dienen auch zur Stan
dardisierung von Versuchsdurchfuhrung und -auswertung sowie der Prasentierung ver
gleichbarer Ergebnisse im bisher geforderten Zulassungsrahmen zur Beurteilung des Riick
standsverhaltens von Pflanzenschutzmitteln und deren Metaboliten auf und in Pflanzen. Im 
Mittelpunkt der Entwicklungsarbeiten stehen Versuche mit Pflanzenzell-Suspensionskultu
ren, sterilen Pflanzen sowie Bilanzierungsversuche mit Pflanzenschutzmitteln in geschlosse
nen, kontrolliert beliiftbaren Kultivierungskammern. Diese Aktivitaten werden in die Fas
sung einer Richtlinie einmiinden. 

11. Vergleichende Untersuchungen zum Metabolismus des Endosulfans in der Biene und
im Kohlwei81ing - Metabolism of endosulfan in comparative studies with bees and
Great White Butterfly (Schuphan, I.)

In der Strategie des Integrierten Pflanzenschutzes spielen niitzlingsschonende Eigenschaf
ten von Pflanzenschutzmitteln eine bedeutende Rolle. Kennt man die Griinde oder Mecha
nismen fur diese spezifische Schonung einer Insektenart, kann dieses Wissen moglicherwei
se gezielt gegeniiber anderen Niitzlingen Verwendung finden. Endosulfan ist als bienenun
gefahrliches Mittel gegen beiBende und saugende Insekten bekannt. Die geringere Wirkung 
auf Bienen konnte moglicherweise mit einem quantitativ unterschiedlichen Metabolismus 
im Vergleich zu anderen Insekten in Zusammenhang gebracht werden. 

In den Versuchen wurde 14C-Endosulfan vier Stunden nach der Verfutterung in Zuckerwas
ser an Honigbienen zu etwa 14 % zum toxischen Endosulfan-sulfat metabolisiert. In der glei
chen Zeitspanne entsteht aus mit wenig Kohl verfuttertem Endosulfan in KohlweiBlings
Raupen (Pieris- Larven im LS-Stadium) etwa doppelt soviel toxisches Endosulfan-sulfat. 
AuBere Applikation des Endosulfans auf die Larvenoberflache oder das Abdomen der Bie
nen zeigt keine grundlegenden Unterschiede. Die Bienen zeichnen sich dariiber hinaus 
durch die Fahigkeit aus, mehr als 25% des Wirkstoffs in der Versuchszeitspanne zu polaren 
Metaboliten umzuwandeln, wahrend dieser Anteil nur etwa die Halfte im Falle der Pieris
Larven betragt. 

Aus den Versuchen laBt sich ableiten, daB die Umwandlung des Endosulfans in der Biene 
unabhangig von der Applikationsart - nur langsam zum toxischen Oxydationsprodukt und 
schnell zu polaren Metaboliten verlauft. In Pieris wird Endosulfan nach oraler Aufnahme 
schnell zum toxischen Endosulfan- sulfat und langsamer zu nicht toxischen, polaren Konju
gaten metabolisiert. Solche Unterschiede im Metabolismus konnten auch bei anderen wild
lebenden Niitzlingen vorliegen und eventuell durch geschickte Formulierung des Endosul
fans verstarkt zur Niitzlingsschonung ausgenutzt werden. 
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Gemeinschaftliche Einrichtungen 

Bibliotheken in Berlin-Dahlem und Braunschweig 

Die Bibliotheken gehoren mit 110.000 Banden und mehr als 2.500 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 Au/3eninstitute bilden Prasenzbibliotheken. 

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

Die Zusammenarbeit mit dem von der F AO in Rom und der IAALD getragenen 
AGLINET-System (Agricultural Library Network) als ,,AGLINET Subject Centre" wurde 
fortgesetzt und erwies sich durch engere Kontakte zu den iibrigen AGLINET-Zentren als 
niitzlich. 

Die Bibliotheken wurden im Berichtszeitraum durch Besuche und den deutschen und inter
nationalen Leihverkehr wieder stark in Anspruch genommen. Durch neue Arbeitsgebiete 
der Forschungsanstalt wird eine Erhohung des Beschaffungsetats fiir Literatur dringlich. 

In Berlin-Dahlem wurde der Aufbau einer Datenbasis der Veroffentlichungen der wissen
schaftlichen Mitarbeiter der Forschungsanstalt fortgesetzt. Der internationale Literaturaus
tausch der Bibliotheken wurde weiter ausgebaut. 

Bei 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 Agrardoku
mentation und -information in Bonn zur Datenbasis PHYTOMED weiterverarbeitet. Die 
,,Bibliographie der Pflanzenschutzliteratur, Neue Folge", 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 Datenbasis PHYTOMED wird beim Deutschen Institut fiir Medizinische Dokumenta
tion und Information (DIMDI) in Koln verstarkt auch aus dem europaischen Ausland ge
nutzt. Auch die bei der Dokumentationsstelle eingehenden Anfragen nahmen im 
Berichtszeitraum zu. 

Umfangreiche Arbeiten galten der weiteren Verbesserung der Datenbasis, insbesondere 
durch Korrekturen und die Nachimplementierung englischer Titel fur die Freitextsuche. 

Der neue ,,PHYTOMED Thesaurus" in deutscher und englischer Sprache hat die Zugangs
moglichkeit zur Datenbasis PHYTOMED verbessert. Das Benutzerhandbuch wurde in Zu
sammenarbeit mit ZAD I fertiggestellt und steht in englischer und deutscher Sprache kosten
los zur Verfiigung. 
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Die Dokumentationsstelle fur Phytomedizin der Biologischen Bundesanstalt ist Mitglied 
des Fachinformationssystems Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, das durch ein Bund
Lander-Verwaltungsabkommen im Jahre 1983 gegrundet wurde. 

Mit dem Fachinformationszentrum Chemie in Berlin wurde ein Vertrag geschlossen, der die 
Implementierung der Datenbasis PHYTOMED in STN (Scientific Technical Network) vor
sieht. Damit wird der Datenbasis der amerikanische und japanische Markt erschlossen wer
den und der Zugang fur chemisch orientierte Benutzer verbessert werden. 

Im Berichtszeitraum besuchten 174 Personen, darunter 63 Personen aus dem Ausland, die 
Dokumentationsstelle, um sich uber die Leistungen und Arbeitsweise zu informieren. 

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

Im Rahmen der Ausbildung von Bundesbibliotheksinspektorenanwartern und der Weiter
bildung von Fachstudenten waren drei Praktikanten/innen an der Dokumentationsstelle ta
tig. 

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 fur Medizinische Do
kumentation und Information iiber Datex-P und damit einer Nutzung durch Wissenschaft
ler, die nicht im lnformationsbereich 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 iiberar
beitet. (HD 004) 

2. Strukturanalyse der Benutzungsvorgange der Pflanzenschutzdokumentation - Structu
ral analysis of use processes in the Documentation Centre for Phytomedicine (Laux, W.
und Jaskolla, D.)

In Hinblick auf eine Verbesserung der Qualitat 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 9.150 angestiegenen Recherchen vorbereitet. Ein Datenpool fur Benut
zungsvorgiinge einschlieBlich eines Retrieval-Systems fur die vorgesehene Untersuchung 
befindet sich in der Testphase. 

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

Fur die nationale und internationale Nutzung der freigegebenen Datenbasis PHYTOMED 
wurde in Zusammenarbeit mit der Zentralstelle fur Agrardokumentation und -information 
in Bonn ein User Manual erstellt, das den Zugang zur Oaten basis erleichtern sol!. Dazu wur
de eine detaillierte Definition der Datenelemente vorgenommen. Eine Uberarbeitung des 
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viersprachigen Klassifikationssystems hinsichtlich der in einem Zwanzigjahres-Zeitraum 
eingetretenen Korrekturen wurde vorgenommen. Die Arbeiten wurden abgeschlossen, und 
das User Manual ist in deutscher und englischer Sprache herausgegeben worden. (HD 002) 

Informationszentrum fiir Tropischen POanzenschutz in Berlin-Dahlem 

Im Berichtsjahr konnten 100 Anfragen zu 115 verschiedenen Themen aus dem Bereich der 
Phytomedizin einschlie8lich des Vorratsschutzes fur Forschungsprojekte und praxisnahe 
Vorhaben in tropischen und subtropischen Landern beantwortet werden. Damit blieb die 
Anfragenanzahl gegeniiber dem Vorjahr gleich. 

Das Verhaltnis der verschiedenen Benutzergruppen hat sich ebenfalls nur sehr geringfugig 
gegeneinander verandert. Nur innerhalb der Gruppe ,,Entwickiungshilfe" machten sich die 
Aktivitaten nichtstaatlich gebundener Hilfsorganisationen starker bemerkbar und drangten 
den Anteil aus GTZ-Projekten von 82% auf 60% zuruck, obwohl die Gesamtzahl dieser 
Gruppe in diesem Jahr gestiegen ist. Anfragen aus nichtstaatlichen Organisationen kamen 
von MISEREOR, DED, DRK, Die Schwelle und KGP Farm, daneben waren die bekann
ten Einrichtungen wie GTZ, DSE und ATSAF vertreten sowie Arbeitsgemeinschaften und 
Seminare, insbesondere fur standortgerechte und angepaBte Technologien, von einigen 
Universitaten und Fachhochschulen. Im einzelnen betrugen die Anteile fur die Entwick
lungshilfe 38%, fur Universitaten und Hochschulen 32%, fur sonstige Forschungseinrich
tungen 27%, fur Firmen 2% und fur Privatpersonen 1 %. 

Eine geographische Aufteilung der Anfragen ergibt folgendes Bild: Europa 47 (Bundesre
publik Deutschland 45, Griechenland 1, Polen 1), Afrika 8 (Ghana 1, Elfenbeinkiiste 1, Ma
rokko 1, Nigeria 2, Mauritius 1, Swaziland 1, Tansania 1), Asien 43 (lndien 2, Malaysia 1, 
Nordjemen 3, Siidkorea 1, Thailand 2, Tiirkei 34), Amerika 12 (Bolivien 2, Costa Rica 5, 
Ecuador 1, Kolumbien 1, Mexiko 1, Peru 2). 

Die Themen der Anfragen spiegeln neben dem bekannten Trendverhalten zu einem stand
ortgerechten, okologisch wie okonomisch vertretbaren Pflanzen- und Vorratsschutz in den 
Landern der Dritten Welt auch sehr aktuelle Pflanzenschutzprobleme wider, wie die Ab
wehr einer bevorstehenden Heuschreckenplage in groBen Teilen Afrikas und Asiens oder 
der Einsatz von SchutzmaBnahmen gegen Krankheiten und Schadlinge an neueingefuhrten 
Kulturpflanzen, wie der Bananenanbau in Siidkorea, die Bekampfung der Kartoffelmotte 
und der Krautfaule in Nordjemen oder der Schutz vor Keimlingskrankheiten auf neuange
Jegten Soja- und Mungbohnenflachen in Thailand. Weiten Raum nehmen Anfragen zur 
Riickstandsproblematik ein, wobei es neben der Schaffung von Alternativen immer wieder 
um bessere Kontrolle der Riickstande in Wasser, Boden und Pflanze geht. 

Das lnformationszentrum arbeitet weiterhin auf vertraglicher Basis mit der GTZ zusam
men, wobei wahrend eines mehrtagigen Besuchs der Schriftentausch verbessert wurde und 
neue Kontakte zur Tochtereinrichtung GATE aufgenommen wurden. Das Zentrum ist iiber 
die Dokumentationsstelle fur Phytomedizin an den Datenbanken PHYTOMED, AGRIS 
und ELFIS beteiligt. Seine Mitarbeiter wirken ferner aktiv an einem Seminar der DSE fur 
Agrarexperten aus Dritte-Welt-Landern mit und waren an der Sitzung des AK ,,Pflanzen
schutz in den Tropen und Subtropen" sowie an der gemeinsamen Tagung von ATSAF und 
DSE ,,Moglichkeiten, Grenzen und Alternativen des Pflanzenschutzes in Entwicklungslan
dern" beteiligt. Selbst wurde das Zentrum wieder von auslandischen Experten und Fach
kraften zur Kontaktaufnahme bzw. Fortsetzung friiherer Aktivitaten besucht. 
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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 Pflanzenerzeugnisse 
erlassen wurden, werden gesammelt. Soweit sie fur die Pflanzenschutzdienste der Lander 
von besonderer Bedeutung sind, wurden sie in den von der Dienststelle bearbeiteten ,,Amt
lichen Pflanzenschutzbestimmungen" veroffentlicht (1987: neun Hefte). Fremdsprachliche 
Texte wurden hierfur ins Deutsche iibersetzt. 

Die Mitarbeit an der fachlichen Vorbereitung von Rechtsvorschriften fur 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 (iiber 
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. 

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

Im Rahmen des Bodenschutzprogramms des BMFT besteht Bedarf an Oaten iiber die Fla
chenbelastung durch Pflanzenschutzmittel (PSM). Oaten zum PSM-Einsatz in den wichtig
sten Ackerbaukulturen wurden in 500 Betrieben zum Erntejahr 1987 erhoben, das im Au
gust 1986 mit den Vorarbeiten fur die Winteraussaat des Rapses begann und mit der Rii

benernte im Oktober/November 1987 endete. Diese 500 Betriebe wurden als Stichprobe aus 
der Gesamtheit der an der gleichartigen, bundesweiten Erhebung von 1979 beteiligten 1.600 
Betriebe entnommen (HI 001). 

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

Zur Untersuchung auf regionale Unterschiede hin wurden Oaten zum Pflanzenschutzmittel
Einsatz in den wichtigsten Ackerbaukulturen wahrend des Erntejahres 1987 in 260 Betrie
ben Niedersachsens mit einer Betriebsgr6Benklasse von mindestens 30 ha erhoben (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-
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beitssitzungen des Deutschen Pflanzenschutzdienstes teil. Wissenschaftliche Mitargeiter der Biologischen 
Bundesanstalt halten Vorlesungen an Universitaten und Hochschulen und fiihren Ubungen und Seminare 
<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. rer. nat. CASPER 

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

Dir. u. Prof. Prof. Dr. rer. hart. SAUTHOFF 

Prasident und Professor Prof. Dr. agr. 
SCHUHMANN 
Dir. u. Prof. Prof. Dr. rer. nat. habil. 
STEGEMANN 

1.1.2 als llonorarprofessor: 
Dir. u. Prof. Prof. Dr. rer. nat. KLINGAUF 

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

1.1.3 als Privatdozent: 
Wiss. Dir. Dr. Renate KOENIG 

Wiss. OberratDr. agr. PESTEMER 

Wiss. Oberrat Dr. 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 

Wiss. Rat Dr. rer. nat. REICHMUTH 

Wiss. Dir. Dr. rer. nat. STURHAN 

Universitiit Gi:ittingen 
Forstwissenschaftlicher Fachbereich 
Universitat Gi:ittingen 
Landwirtschaftliche Fakultiit 
Techn. Universitat Berlin 
Fachbereich Internationale Agrarentwicklung 
Techn. U niversitiit Berlin 
Fachbereich lnternationale Agrarentwicklung 
Techn. UniversitatBerlin 
Fachbereich lnternationale Agrarentwicklung 
Universitat Gi:ittingen 
Fachbereich Agrarwissenschaften 

Techn. Hochschule Darmstadt 
Fachbereich Biologie 
Universitat Gi:ittingen 
Landwirtschaftliche Fakultiit 

Techn. Universitat Berlin 
Fachbereich Internatiohale Agrarentwicklung 
Universitiit Hannover 
Fachbereich Gartenbau 
Universitat Mainz 
Fachbereich Biologie 
Universitat Heidelberg 
Fakultat fiir Biologie 

Technische Universitiit Miinchen 
Fakultat fiir Landwirtschaft und Gartenbau 
U niversitat Hannover 
Fachbereich Gartenbau 

U niversitiit Heidelberg 
Fakultat fiir Biologie 
Universitat Hannover 
Fachbereich Gartenbau 
Techn. UniversitatBerlin 
Fachbereich lnternationale Agrarentwicklung 
Techn. Universitiit Berlin 
Fachbereich Lebensrnitteltechnologie 
und Biotechnologie 
Universitat Miinster 
Fachbereich Biologie 

Wissenschaftler der Biologischen Bundesanstalt haben im Berichtsjahr in zahlreichen Arbeitsgruppen mit
gcwirkt und waren fiir Behi:irden und Organisationen als Sachverstiindige tatig. 
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1.2 Auslandische und internationale Einrichtungen 

Fiir den wissenschaftichen Austausch in den Bereichen Pflanzenschutz und Phytomedizin unterhalt die Bio
logische Bundesanstalt internationale Beziehungen zu Fachorganisationen und ausliindische Hochschulen 
in der ganzen Welt. 

Aufgrund bilateraler Absprachen zwischen den Regierungen besteht eine enge wissenschaftlich-technische 
Zusammenarbeit irn Bereich der Agrarforschung mit folgenden Landern: China, Frankreich, Israel, Kana
da, Neuseeland, Rurnanien, Spanien, UdSSR, Ungarn und den USA. Gleiche Absprachen wurden auch mit 
der Regierung der DDR getroffen. Geplant ist eine Zusarnrnenarbeit mit Bulgarien, der CSSR und Polen� 
Zahlreiche auslandische Wissenschaftler und Delegationen besuchten die Bundesanstalt. 

Wissenschaftler der Biologischen Bundesanstalt beteiligten sich, wie in friiheren Berichtsjahren, intensiv an 
der Arbeit zahlreicher internationaler Institutionen. 

Die Dokumentationsstelle fiir Phytomedizin der Biologischen Bundesanstalt beteiligt sich durch Zuliefe
rung von Oaten am internationalen Agrardokurnentationssystem AGRIS der FAO in Rom. 

2. Mitgliedschaften der BBA

2.1 Deutsche Organisationen 

Arbeitsgerneinschaft fiir Urnweltfragen 

Arbeitsgerneinschaft der Institute fiir Bienenforschung 

Bibliotheksgesellschaft Niedersachsen 

Bibliotheksregion Siidostniedersachsen 

Bundesverband Deutscher Pflanzenziichter 

Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft 

Deutsche Botanische Gesellschaft 

Deutsche Gesellschaft fiir allgerneine und angewandte Entornologie 

Deutsche Gesellschaft fiir Dokumentation 

Deutsche Gesellschaft fiir .Pflanzenerniihrung 

Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft 

Deutscher Bibliotheksverband 

Deutscher Ver band Forstlicher Forschungsanstalten 

Deutsches Maiskornitee 

Gesellschaft Deutscher Chemiker 

Gesellschaft fiir Bibliothekswesen und Dokurnentation des Landbaues 

Verband Deutscher Agrarjournalisten 

Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten 

Verein Deutscher Bibliothekare 

Vereinigung fiir Angewandte Botanik 

2.2 Auslandische und internationale Organisationen 

Aglinet-Systern 

European Association of Science Editors (EASE) 

Groupe Consultatif International de Recherche sur le Colza (GCIRC) 

Internationale Organisation fiir biologische Schiidlingsbekampfung (IOBC), Westpalaarktische Regionale 
Sektion (WPRS) 

Society of Invertebrate Pathology (Sip) 

The International Association on Mechanization of Field Experiments (IAMFE) 
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V. V eroffentlichungen
a) Veroffentlichungen der Biologischen Bundesanstalt

1. Amtliche Pflanzenschutzbestimmungen. Neue Folge
Sammlling internationaler Verordnungen und Gesetze zum Pflanzenschutz. (Erscheinen nach Be
darf. 5 Hefte bilden einen Band. Aufl. 420.)
1987 erschienen Band 47, Heft 4-5 und Register, Band 48, Heft 1-5 und Register, Band 49, Heft
1 und 2.

2. Bekanntmachungen der Biologischen Bundesanstalt
Bekanntmachungen iiber die Zulassung von Pflanzenbehandlungsmitteln und die Anerkennung
von Pflanzenschutzgeriiten und -geriiteteilen. (Aufl. 700)
1987 erschienen Heft 24-27.

3. Bibliographie der Pflanzenschutzliteratur. Neue Folge
Titelbibliographie des internationalen Fachschrifttums von Phytomedizin und Pflanzenschutz.
(Aufl. 750)
1987 erschienen Band 22, Heft 4 incl. Register, Band 23, Heft 1-3.

4. Fiihrer durch die Biologische Bundesanstalt
Aufgaben und Organisation der Biologischen Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft. 1987 er
schien die 8. Aufl. (2000 Stiick)

5. lnformationen 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.
1987 erschienen Rhynchosporium-Blattfleckenkrankheit der Gerste und des Roggens von H. Miel
ke und Riibensaatschiiden durch Waldmiiuse von H.-J. Pelz.

6. Jahresbericht der Biologischen Bundesanstalt
Bericht iiber Personal. Organisation. Veroffentlichungen iiber abgeschlossene Forschungsvorha
ben der BBA. Erscheint jiihrlich. Sonderdruck aus dem Jabresbericht Forschung im Geschiiftsbe
reich des Bundesministers fiir Erniihrung, Landwirtschaft und Forsten. (Aufl. des Sonderdrucks
2 500.)
1987 erschien Jahresbericht 1986, 140 S.

7. Merkbliitter der Biologischen Bundesanstalt
Gesetze, Verordnungen und Richtlinien zum Pflanzenschutz. - Biologie und Bekiimpfung von
Pflanzenkrankheiten und Schiidlingen. (Aufl. 1 000-5 OOO.)
1987 erschienen:
Nr. 27/15 Entwicklungsstadien von Kernobst.
Nr. 40 Yerzeichnis der Wartezeiten nach Pflanzenschutzmittelanwendungen, 5. Aufl., 1987. 
Nr. 65 Uber die Behandlung, Versendung und Untersuchung von verendeten Wirbeltieren, bei 

denen Verdacht einer Pflanzenschutzmittelvergiftung besteht. 1987. 
Nr. 66 Abdichten von Lagerhallen und Getreidepartien bei Begasung. 1987. 

8. Mitteilungen aus der Biologischen Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft
Wissenschaftliche Veroffentlichungen aus den Instituten der Biologiscben Bundesanstalt. (Erschei
nen nach Bedarf. Aufl. unterschiedlich.)
1987 erschienen:
Heft 234, 1987: Untersuchung und Bewertung von Belastungen in Okosystemen, Seminar im Rah
men des B,MFr-Projekts ,,Auffindung von lndikatoren zur prospektiven Bewertung der Belastbar
keit von Okosystemen" am 4. November 1985 in Berlin, 71 S., 12 Abb., 6 Tab.
Heft 235, 1987: Der EinfluB gesteigerter Bewirtschaftungsintensitiit im Getreidebau auf die Lauf
kiifer (Coleoptera, Carabidae ). Auswertung vierzehnjiihriger Untersuchungen (1971-1984) von
Dr. Thies Basedow. 123 S., 28 Abb., 28 Tab.
Heft 236, 1987: Gaschromatographie der Pflanzenschutzmittel. Tabellarische Literaturreferate
XV. Von Dr. Winfried Ebing, 122 S.
Heft 237, 1987: Untersuchungen iiber die Einsatzmoglichkeiten von ,,Griinsalz" zur Vorbeugung 
und Behebung der Chlorose im Weinbau. Von Dr. H. D. Mohr. 101 S., 6 Abb., 40 Tab. 

9. Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes
Wissenschaftliche Aufsiitze und N achrichten iiber aktuelle Fragen des Pflanzenschutzes. ( erscheint
monatlich, Aufl. 1 100.) 1987 erschien Jahrgang 39, 192 S.

10. Neuerwerbungen - Bibliothek Braunschweig der BBA
Liste der im Leihverkehr verfiigbaren Neuerwerbungen. 1987 erschienen Nr. 95-99.
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10a. Neuerwerbungen - Hibliothek Berlin-Dahlem der BBA 
Liste der im LeihYerkehr Yerfiigbaren Neuerwerbungen. 1987 erschienen Nr. 4, 1986, 
Nr. 1-3, 1987. 
11. Pflanzenschutzmittel-Verzeichnis

Verzeichnis der zugelassenen Pflanzenschutzmittel. (Auflagen der TeilYerzeichnisse 3 000-7 OOO).
1987 erschien die 35. Auflage mit folgenden TeiJyerzeichnissen:
Tei] 3 Weinbau.
Tei! 6 Pflanzenschutz- und Vorratsschutzgeriite.
Tei! 7 Wirkung auf Bienen.

12. Richtlinien fiir die amtliche Priifung Yon Pflanzenbehandlungsmitteln
1987 erschien die 13. und 14. Lieferung. (Aufl. 500)

Abteilung fiir Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik 

Wirkung Yon Pflanzenschutzmitteln auf aquatische Okosysteme - Priifung und Bewertung im Zulassungs
Yerfahren -
Schiitzung des MeBfehlers fiir die Querverteilung yon Feldspritzgeriiten und deren Di.isen 
Wachstumsregler im neuen Gesetz zum Schutz der Kulturpflanzen 
Rebuttable Presumption Against Registration (RPAR) 
Zur Riickstandssituation yon MCP A in Getreide nach einer spiiten Anwendung gegen Disteln 
Freiwillige Kontrolle Yon Pflanzenschutzgeriiten. Ergebnisse fiir das Jahr 1986 
Hinweise zur Bekiimpfung der landlebenden Schermaus (Arvicola terrestris Scherman) mit Benzinmotorab
gasen. 
Untersuchung des RiickstandsYerhaltens Yon Azocyclotin bei Stangenbohnen (unter Glas) nach Anwen
dung gegen Spinnmilben - Li.ickenindikation -
Anforderungen an Ri.ickstandsanalysenmethoden fiir Pflanzenschutzmittel in Wasser 
Ubertragbarkeit Yon Unterlagen zur Wirksamkeit Yon Beizmitteln gegen Gerlachia nivalis an Weizen auf 
Roggen 
Priifung Yon Beizmitteln gegen Gelachia nivalis an Weizen, Roggen und Gerste 
Merkblatt 40: Verzeichnis der Wartezeiten nach Pflanzenschutzmittelanwendungen. 5. Aufl. 1987 
Merkblatt 65: Uber die Behandlung, Versendung und Untersuchung yon Yerendeten Wirbeltieren, bei de
nen der Verdacht einer Pflanzenschutzmitte!Yergiftung besteht. 
Richtlinien fiir die amtliche Priifung Yon Pflanzenschutzmitteln, 13. Lieferung, 1987 
Richtlinien fi.ir die amtliche Pri.ifung Yon Pflanzenschutzmitteln, 14. Lieferung, 1987 
Priifung und Entwicklung YOO Verfahren des Pflanzenschutzes 
Neuer Vordruck ,,Antrag auf Zulassung eines Pflanzenschutzmittels" 
Priifung und Zulassung Yon ,,Zusatzstoffen" 
Ver6ffentlicht im Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes (Braunschweig), 39. 1987 
Pflanzenschutzmittel-Verzeichnis 1987 
Biologische Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft 

Tei! 1 
Ackerbau - Wiesen und Weiden - Hopfenbau - Sonderkulturen - Nichtkulturland - Gewiisser. 
34. Aufl.
Tei12 
Gemiisebau - Obstbau - Zierpflanzenbau. 34. Aufl. 
Teil 3 
Weinbau. 35. Aufl. 
Teil6 
Pflanzenschutz- und Vorratsschutzgeriite. 35. Aufl. 
Teil7 
Wirkung auf Bienen. 35 Aufl. 
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DienststeUe fiir wirtschaftliche Fragen und Rechtsangelegenheiten 

Amtliche Pflanzenschutzbestimmungen, Neue Falge. 
Sammlung nationaler und internationaler Gesetze und Verordnungen zum Pflanzenschutz, insbesondere 
zur Pflanzenbeschau. 
(Erscheinen nach Bedarf. 5 Hefte bilden einen Band. Aufl. 360.) 1987 erschienen Band 47, Heft 4 und 5 mit 
Register, Band 48, Heft 1-5 mit Register und Band 49, Heft 1 und 2. 

b) V eroffentlichungen der wissenschaftlichen Mitarbeiter

Leitung der Bundesanstalt 

SCHUHMANN, G.: Gegenwart und Zukunft des Pflanzenschutzes. Der Forderungsdienst 35. 1987, 
341-348.

SCHUHMANN, G.: Die Zukunft der chemischen Unkrautbekampfung und staatliche Reglementierung. 
Proc. EWRS Symposium 1986, Economic Weed Control, 19-27. 

WOHLERS, P. W.: 75 Jahre Industrieverband Pflanzenschutz: Die Sicht der Zulassungsbehorde. Erniih
rungsdienst - Deutsche Getreidezeitung 42. 1987, Nr. 50, 7-8. 

WOHLERS, P.W., NOLTING, H.-G., HANS, R., WESTPHAL, F., KOCH, H. und MEINERT, G.: 
Vorsicht beim Umgang mit Pflanzenschutz- und Schiidlingsbekiimpfungsmitteln, AID-Heft Nr. 1042, 
28 Seiten. 

Institut fiir Pflanzenschutz in Ackerbau und Griinland in Braunschweig 

BARTELS, G.: Zur Wirtschaftlichkeit der Krankheitsbekiimpfung im Weizen bei differenzierter Stickstoff
diingung und unterschiedlich anfalligen Sorten. Gesunde Pflanzen, 39. 1987, 126-134. 

FORSUND, E. und SCHOBER, B.: Disease Assessment Keys. Abstr. Genf Papers. lQth Trienn. Conf. 
EAPR, Aalborg, 1987, 208-209. 

HEIMBACH, U.: Populationsdynamische Untersuchungen an zwei Zierlausarten (Aphidina, Callaphidi
dae). Gesunde Pflanzen, 39. 1987, 150-157. 

KROGER, W.: Verticillium dahliae Kleb. - Auftreten und Beurteilung qes Befalls bei Raps in Schleswig
Holstein. Raps, 4. 1986, 14-19. 

KROGER, W.: Einige Ergebnisse iiber die Epidemiologie des Erregers der WeiBstengeligkeit (Rapskrebs/ 
Sclerotinia sclerotiorum). Gesunde Pflanzen, 39. 1987, 157-162. 

KRUGER, W.: Wurzel- und Stengelfaule des Maises - Untersuchungen iiber ihre Verringerung. Gesunde 
Pflanzen, 39. 1987, 205-213. 

LANGERFELD, E.: Positive Kreuzresistenz bei Fusarium sulphureum gegeniiber Benzimidazol-Verbin
. dungen. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 39. 1987, 42-43. 

LANGERFELD, E.: Ober den EinfluB einer chemischen Behandlung van Pflanzkartoffeln auf den Befall 
der Tochterknollen durch Rhizoctonia solani, Colletotrichum coccodes und Helminthosporium so'/ani. 
Gesunde Pflanzen, 39. 1987, 166-169. 

LANGERFELD, E.: Befall von Kartoffelknollen <lurch Rhizoctonia solani, Colletotrichum coccodes und 
Helminthosporium solani nach abgestufter Strohdiingung. lQth Trienn. Conf. EAPR, Aalborg, 1987, 
328 s.

LANGERFELD, E.: Methoden bei der Priifung der Reaktion van Kartoffelsorten gegen Lagerfauleerreger 
der Gattung Fusarium. Potato Disease Assessment Keys. EAPR, Wageningen, 1987, 101-110. 

LANGERFELD, E.: Methoden zur Priifung der Reaktion von Kartoffelsorten gegen den Erreger des Kar
toffelkrebses (Synchytrium endobioticum (Schilb.)Perc.). Potato Disease Assessment Keys. EAPR, 
Wageningen, 1987, 112-124. 

MIELKE, H. und AHLF, M.: Untersuchungen zur Pyknosporenbildung und Befallsentwicklung - interes
sante Ergebnisse - Weizenblattdiire: Spritzzeitpunkt entscheidet. Bauernblatt/Landpost f. Schles
wig-Holstein, 48, 49/135. 1985, 31-32. 

MIELKE, H.: Obersicht iiber verschiedene Vergilbungserscheinungen des Weizens. Gesunde Pflanzen, 39,
4. 1987, 135-145.

MIELKE, H.: Rhychosporium - Blattfleckenkrankheit der Gerste und des Roggens. Information zum In
tegrierten Pflanzenschutz. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig), 39, 9. 1987, 
142-143.
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SCHIFF, H. und SCHOBER, B.: Vergleich der Vorhersagemethoden zur Bekiimpfung der Kraut- und 
Knollenfaule. Der Kartoffelbau, 38.1987, 262-264. 

SCHOBER, B.: Spritzungen sparen bei Kartoffeln. DLG-Mitteilungen, 102, 1987, 366-367. 
SCHOBER, B.: Integrierter Pflanzenschutz im Kartoffelbau. Gesunde Pflanzen, 39. 1987, 162-165. 
SCHOBER, B. imd UMAERUS, V.: Late blight of potato - Kraut- und Braunfaule der Kartoffel (Phy-

tophthora infestans (Mont.) de Bary.) In: European Association for Potato Research, Committee for 
disease Assessment, Potato Disease Assessment Keys, 1987, 19-20 

SCHOBER, B.: Beurteilung und Erfassung van Braunfaule (Phytophthora infestans (Mont.) de Bary) in 
den Knollen. In: EAPR, Com. f. Dis. Ass., Potato Disease Assessment Keys, 1987, 28-35. 

SCHOBER, B.: Methoden zur Priifung der Anfalligkeit von Kartoffelknollen fiir den gewohnlichen Scharf 
(Streptomyces scabies (Thaxt.) Waksman et Henrici). In: EAPR, Comf. Dis. Ass., Potato Disease As
sessment Keys, 1987, 73-82. 

SCHOBER, B.: Phytophthora infestans (Mont.) de Bary - eine stiindige Herausforderung seit 140 Jahren. 
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administrative functions. The latter include the examination and the licensing of plant protection
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