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assimilis) m wiltfer oiiseed rape 

U1ber, Bernd ((:i:örtingen) 

Wirkung des kombiniert:m Befalls von Winterraps mit dem Großen Rapsstengelrtißler 

{Ceuthorhy,u:fms napi) und dem Gefleckten Kohltriebrüßler (Ceuthorhynchus pallidactyius) auf den Phoma lingam-Befall und 
den Ertrag 
The influence ofa combined infestation by rape stem weevi! (Ceutorhynchus napi Gy!l) and cabbage stem weevif 

(Ceutorlrynclms pallidactyfos (Mrsh.)) on severity of P!wl'l".a lingam and yieid ofwinteroilseed rape 

Petz, Antje--Friederike (Rostock) 

ökologische Kons.equenz;:,'!l einer Blütebehandlung im Winterraps 

Ecoiogicai sequei ofa blossom spraying 

Pelz, Antje-Fried.erike (Rostock) 

Verhalten des Winterrapses nach Schotenverlust 

Deveiopment of oil-seed rope aßer pod loss 

Daebeter, Franz (Rostock) 
Integrierter Pflanzenschutz im Winterrapsanbau in Mecklenburg-Vorpommern 

/ntegroted cootrol in winterrapeseed in Meck/.mburg1Vorpommem 

Goitermann, Stephaa (Rostock); Dsebeler, Franz 

Auftreten und Bedeutung von Carabiden auf Winterrapsfeldern 
Abr.mdance and importance of grvund-beetles (Col., Carabidae) in ,,vinter oiiseed rape 

Obst- und Gemi.isebsu (Sektion 31, 35, 39 und Poster) 
Hortiaitwe- Fruul aml Vegetabks (Section 31, 35, 39 and Poster) 

Aßmann, Gunter, Geeist. A. und Bär~Gabrid, G. (Magdeburg) 
Untersuch1U1gen zum Sauerkirschensterben im Raum Halle/S. 
Investigations on cherry wilt in orchards near Halle!S. 
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ffi:h.'"Usch, Ingo (Ofienburg) 
Die Gnomania-Blattbräune (Gnomonia erythrostoma), nach fast 100jähriger Pause 
v,ieder ein Problem PJr den Kirschenanhau in Mitteleuropa? 

The cheny leaf scorch (Gnomonia erythrostoma) - after an absence of nearly 100 years 

again a problem for the sweet cherry production in central Burope? 

Sessler, Bernhard (Stuttgart) 
Beschreibung der integrierten Kernobstproduktion anhand der Betriebsheftkontrollen in 
Baden-Württemberg 

Description of the integrated pome fruit production with the results from the checks 

of the famz record brooks in Baden-Württemberg 

Steuerwald, Didder, Erich (Dossenheim) 
Untersuchungen zur Populationsdy:namik von Frtlhjahrs-Noctuiden in Apfela..ttlagen 
Field studies on the population dynamics of noctuids occuring m apple orchards in spring 

.Jakob, Gerhim{); Di.dder, Erleb (Dossenheim) 

Auswirkungen von Niempräparaten auf den Apfolschalenw:ickl-cr Adowphyes orana F. v. R (Lep., Tortriddae) und die ih.i, 
parasitierende Schlupfwespe Colpoclypeus florns Walk (Hym., Eulophidae) 
Ejfects of Neem on Adoxophyes orana F v.R. (Lep., T ortricidae) and Colpoc(vpeus florns Walk (Hym., Euiophidae), an 

importanl ectoparasite of leaf rollers 

Kuhlmann, U1ri.:h (Delemont/Schweiz) 
Studien zur Fraßkapazi.tät der Apfelgespins'-®otte und deren biologische Bekämpfung in 
Kanada 

Food consumption of the apple ermine moth and their hiologica! control 

Trapp, Alfred~); Rank, Harald (Dresden-Pillnitz) 
Ausv:irkungen von verschiedenen Obsthaumspinrunilbendichten und Befallsz.eiträmnen 

auf qualitative und quantitative Merkmale bei Apfel 
The ir.fluence ofdifferent densities of europam red mite (Panonychus u!rni KOCH) in sevem! phenologicai periods on yield 

quantity aml quaiity of apples 

Gottwa!d, RdnhoM~); Krüger, Falk (Gütcrfdde) 

Methodische Untersuchungen zum Befall der Obstbaumspinnmilbe (Panonychus ulmi 

(KOCH)) und Apfelrostmilbe (Aculus schlechtendali NALEP A) an Blättern unters,,;hiedlkhcr Altersstufen 
Methodical investigations to the irifestalion with European spider mite (Panonyclms uimi 

KOCH) and Apple rust mite (,4culus schlechtendali /V:4LEPA} on different stages of leafs 

Galli, Peter (Stuttgart) 
Über den Einsatz von Farbtafeln zur Schädlingsprognose in Obstanlagen 
Use of coloured traps for prognosis of noxious insects in orchards 

lU'ieghoff, OJat); Hanke, Viola (Dresden) 
Entwicklung einer Methode zur Frühselektion von In vitro-Sprossen auf Resistenz gegen 
den Apfelmehltauschaderreger Podosphaera leucotricha (Eli. et Ev.) Salm. 

Development of a method for in vitro seiection of resistance to powdery mildew in appie 

(Podosphaera !eucotn'cha (Eil. et Ev.)Salm.) 

Kollar, Andreas (Dossenheim) 
Untersuchu.'1.gen zum Verlust der ontogenetischen Resistenz von Apfelblättern gegenüber 

dem Apfelschorfpilz, Venturia inaequalis 

Investigations on the lass of ontogenetic resistance of apple ieaves against the appie scab 

fimgus Venturia inaequalis 
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Kison, Heike"'); Seemüller, Erich {Dossenheim) 

Mykoplasmalcrankheiten des Steinobstes: Anfal!ig.l;.eit und Wirtseigenschaften von Sorten 
und Unterlagen 

A1ycoplasma diseases of stone fruits. Susceptibility and host properties of cuitivars and 
rootstocks 

Hoffü.uuin, Andrea~); Seemüller, Erich; Didder, Erich (Dossenhe:im} 

Erhebung der Zikaden- und Blattsaugerfauna im Heidelberger Raum zum Nachweis der 
Überträger der Apfeltriebsucht (MLO) 

Survey an the occurence of leajhoppers arid psylJids in the Heidelberg area for detection 
of the vector of the apple pmliferation disease 

Kas.ke, Rüdiger~), Guddat, Andreas (Hattersheim); Zee§e, Wolfgang (Bad Vilbel) 

Mehrjährige Beobachtunge.'Il zum Brutverhalten und zur Populationsent.vicklung von in 
Nisthöhfon brütend<.."!! Vogelarten in einer Kernobstanlage mit i.nteg.r:ie.'rtcr Bewirtschaftung 

Observations (1991-1994) of breeding behaviour and population dynamics of bird species 
depending on nesting boxes placed on an orchard area with lPM-(Pesticide) lvfanagement 
practices 

H.iJdenhagen, RoJf); Homme§, Martin (Braunschweig) 

Untersuchungen zur Anfälligkeit verschiedener Weiß- und Rotkohlsorten gegenüber 
Thripsbefall 
lnvestigations on the susceptibility of different white an.d red cabbage varieties to thrips 
damage 

Sdml:u, P:aul (Quedlinburg) 

Anfä . .Higkeit~isposition und ~manifes'"J.erung bei Altemarien und Leptosphaeria in 
progenerat.iven Stadien von Gernüsebrassicaceen 
Leafdisposition and manifestation of diseases caused b; Altemaria spp. and Leplospha.en·a in progenerative stages ofBrassica 
vegetables 

Griesb~dl, Erika (Aschersleben) 

Paprika-Bakteriosen. Natürliches Auftreten so\11:ie ihre Entv,icklu,,1.g nach künstlicher 
h10kulati0n 
Bacterial diseases of pepper. their natural occurrence and deveiopment after artificial 
inocufation 

Eisbein, Kfaus ~); 'Ebrtg, Fred; Griesbach, Erika (Aschersleben) 

Elelctron-enmikroskopische Untersuchllllgen zur Samenübertragung von Clavibacter 
miehiganensis subc,p. michiganensis bei Tomate 

Electron microscopial investigations of seed transmission by Ciavibacter michigammsis 
subsp, michigane11Sis in tomato 

Moll, Monika~); VidaJ, Stefan (Hannover) 

Der Einfluß von bodenbürtigen Pilzen auf das Wirtsv.-'ahlverhalten von Weißen Fliegen an 
Buschbohnen 
The influence of a soil-bome fungi on hast preference of whiteflies on dwa,f beans 

Bedlan, Gerhard {Wien/österreich) 
Thie/aviopsis-Wurzelfäule an Erbsen und Bolmen 

Thielaviopsis root rot on peas and beans 
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Knappe, .Bettina~); Hoppe, Hans-Heinrich {Witzenhausen) 
Untersuchungen zur Resistenz von Erbsen (Pisum sativum L) gegenüber Ascochyta 

pinodes (Teleomorph: A-1ycospfwerella pinodes) und Phoma medicagfnis YaL pinodella 

Investigations on the resistance of peas (Pisum sativum L) towards Ascochyta pinodes 

(Teleomorph: Afycosphaerelia pinodes) and Phoma medicaginis var. pinodella 

Wohanka, Walter (Geisenheim) 
Desinfektion zirkulierender Nährlösung geschlossener Bewä.e-;senmgssysteme durch 
Langsamfiltration 
Disinfection of recirculating nutrient solutions by slow sand flltration 

Wunder:lkh, R; ~föhie, D.; Wolf, Gerhard A (Götting,;;:n) 
Untersuchungen zur B-odenmü.digkeit bei Rosen 
Studies of soil sic!mess in rose gmwing 

ßerkelma1:m, Beate; Breidhach, Judith; Wohanka, Walter (Geisenheim) 
Xanthomonas-T est1mg von Pelargonien - sortenspezifische Unterschi~ im 'background' 
beim Nachweis mittels EUSA 
Diagnosis ofXanthomonas campestris pv. pelargonii in geraniums by ELISA - Cultivar-specific 

differences in the 'background'-levei 

Dölz, Andreas (Stuttgart) 
Vergleichende Untersuchungs,'U zur Erfassung der Blattnässe im Obstbau 
Evaluation of feaf wetness in appie orchards - comparative investigations 

Moretb, Lotte; Le.iprecht, Bernha!rd; Riedet Martin {München) 
Zum Auftreten neuartiger Sproßspitzcngal1en an der SOßkirsche, Pnmus avium 

A new type of stem apex galls on sweet cheny trees 

Ran!.., Ha!rald; Trapp, Alfred (Dresden) 
Erste Ergebnüse der Entwickhmg des Schädlings- und Nützlingsauftretens in Apfelanlagen 
mit unterschiedlicher Pflam:enschuti:strategie 
First resui1s about development of occurmce of pests and natural enemies in apple orchards 

with different pest management 

Kohl, Relnhold; KoHar, Andreas (I)ossenhdm) 

Biologische und meteorologische Parameter als Voraussetzung für Infektionen durch den 
Apfels.chorfpilz, Veniuria inaequalis 

Biologicai and meteomlogica! parameters as the prerequisite for infections by the apple scah 

jimgus Venturia inaequaiis 

.DiehJ, Thomas; GaJli, Peter (Si.uttgart) 
Prüfung handclsüblich<.-7' Phcromonfallen zur Flugüberv.·achung des Apfelwicklers 
(Cydia pomoneila) 

Compan·so11 of the /light activity monitoring qualities of the codling moth (Cydia pomonella) 

in different commercial sa pheromone traps 

Moltmano, Estber (Stuttgart) 
Feuerbrand in Baden-Württemberg: Befallssituation und Prognose 
Fire Blight in Baden.Württemberg. Distribution and Predicti-011 

Metz, Norbert; Jäger, Christian (München) 
TOPFLOR - ein neuer Wachstumsregler im Zierpflanzenbau 
TOP FLOR - a new growth regulator for omamentals 
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Hashem., Mobamed-You.uri; B:iödav.)·, H. M.; Abdallah, MD. (Giza/Ägypten) 
Assessment of on..fann losses in apple trees caused by the leopard moth barer 
Zeuzero pydna L, (Cossidae: Lepidoptera} 

Petrusdike, M..ic.!HH„J; Sdi.röder, Manfred (Stuttgart) 
Selektion von Scharka frnchttolernnten Pflaumen- und Zwetschensorten 
Selection of pfwn and pnme cultivars witJ, fnät tolerance to the Sharka disease 

Bochow, Helmut; Hentscbel, Klaus-Dieter {Berlin) 

Phytosanitäre Wirkungen einer Bakterisierung von Gemüsesaatgut mit Bacillus subtilis 
Phytosanitary ejfects of vegetable seed and seediing bacterisations with Bacil!us subtilis 

Gnmewaldt-Stöcker, Gisela (Hannover) 
Einfluß des Endophyten Acremonium ochraceum auf die Xylemenh\icklung in Tomatenpflanzen 

Influence of Acremonium ochraceum on xyiem dijferentiation in tomato plants 

Vogt, Wolfgang; Zi.ngen.-Sell, Irmg2rd; &uther, Eckbart; 
.Buchemrner, Heinrich (Stuttgart) 
Versuche zur mikrobiologischen Bekämpftmg von bodenbürtigen Schadpilzen an 
Gurkenkeimlingen 
Microbiological control of soil-borne pathogens on cucumber 

Aitschaffei, Claudia (Hannover); Smo.lka, Siivia E. (Braunschweig) 

Möglichkeiten zu einer Förderung der antagonistischen Aktivität epiphytischer Hefen 
gegenüber den Gurken-Blattileckenerregern Alternaria allernata und Ulodadium cucurbitae 

The potential for promoting the antagonistic activity of epihyüc yeasts against the cucumber 
leafpathogens Alteman·a a!temata and Ulodadium curcurbilae 

Albert, Jörg; Srnofäa, Si.lvia K (Braunschweig) 
Die Erreger des Rostes an Ailium-Arten und Beobochtungen zur physiologis.chen 

Spezialisierung von Puccinia aliii a,.; Porree 
The ms! pathogens oj'Allium species and observations abou( the physiological specialisation 

of Puccinia ailii on leek 

Nunnemnachn, Lothar; Goldb~d1, Heiner (Bayreuth) 
Ackerbohnen.streifen im Kopfäalatteld - ein neuer Ansatz zur Blattlausbekämpfung 
Strip-Cropping ofLettuce with Faba-Beans - a New Approach to Aphid-Contro! 

Nu.nnenmaci:J.er, L-Othar; Goldbach, Heiner (Ba)Teuth) 
Das jahreszeitliche Auftreten von Blattläusen an Kopfsalat und der Vorschlag einer 

Saisonabhängigen Schadensschwelle 
Aphid Abundance on Lettuce. Time Course and the Suggestion of a Season-Dependent 

Threshold 

Boyko, Boev (Plovdiv/Bulgarien); Serroann, Helga (Berlin) 
Auftreten und Bekämpfung des Kalifornischen Blütenthrips Franklinielia occidentalis 

in Paprikabeständen unter Glas 
Occurrence and control of the Western F1ower Thrips Frankliniel/a occidentalis in sweet 

peppers in glasshouse 

Ulbrich, Andreas; Wiehe, H.-J. (Hannover) 
Ermittlung der optimalen Regelungsstrategie für das Gewächshausklima zur Verminderung des 

Befalls mit Echtem Mehltau an Salatgurkensorten 
Development of an optimal regulation strategy of greenhouse climate to reduce powdery 

mildew i11 cucumbers 
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Weinbau (Sektion 27 lUl.d Poster) 

Viticulture (Section 27 and Poster) 

Lorenz, Dieter (Nem,iadt'Weimtraße) 

Eutypiose - Vorkommen, Verbreitung und Bedeutung im deutschen Weinbau 

Eutypiose - Existence, Appearance and lmportance in the Gennan Vinegrowing Areas 

Tikber, Ralf*); Wolf, Gerhard A. (Göttingen); Brendel, Günter (Geisenheim) 

Bekärnpfu.ng des Falschen Mehltaus der Weinrebe (Plasmopara -viticola) durch antagoni

stische Bakterien 

Controi of downy mildew of grapevine (Piasmopam viticola) by bacterial antagonists 

Reiß, Karin~); Zinkernagel, Volker (Freising) 

Ursachen des epidemischen Auftretens vom Roten Brenner (Pseudopezicula tracheiphila) 
am Wein 
Factors influencing the epidemic dei;e/opmetJt ofRotbrenner (Pseudopezicula tracheiphila) 
011 grape;,ines 

Pfefferkorn, Vo!kmar "); Bübl, Walter {Düsseldorl) 

Botrylon® - ein neues Botr)tizid für den Weinbau 

BOTRJL0./1,r® - A New Botryticide for Grey Mold Crmtrol in Grape-Vine 

Maixner, Michael (Bernkastel-Kues) 

Übertragung der Vergilbungskrankheit von Weinbergsunkräutem auf Reben <lurch Zikaden 
T mnsmission of Ge,man G-rapevine Yeliows from herbaceous hosts to grapevme by pianlhoppers 

Feldhege, Mkhae{); .Louis, Friedrich (Neustadt/Weinstraße) 

Neue Erfassungsmethode zur Bestimmung der Fa1terdichk von Lobesia hotrana Schiff im 

Weinbau 
New method for detem1irwtion of densities of grape moths in viticulture 

Stäbier, Dietmsr~); Sdnuft, Günter (Freiburg); Zebitz., Chms P. W. (Stuttgart) 

Untersuchungen zum Eiablage-Verhalten des Einbindigen und des Bekreuzten Trnubenw1cklcrs 
(Eupoeciiia ambiguella Hbn. und Lobesia botrana Den. und Schiff) 
lnvestigations on the oviposition behaviour ~f the European gmpe moth and the European 

grope vine moth (Eupoeci!ia ambiguella Hbn. an.d Lobesia botrarw Den and Sch!ß) 

Rühl, K, Kopf, A, Sigle, D. und Zebitl.., CP. W. (Weüi.sberg) 

Untersuchungen zur Populationsd:mamili. bei Kräuselmilben (Caiepitrimerus vitis Nal.) 

an Reben 

lnve..stigations an the population-d;mamics ofCalepitrimerus vitis on grapevine 

Ipach, Ulrike; Kling, Lilo; Riidcl, Maria (Neustadt/Weinstraße) 

Nachweis von grapevine leafroll associated virus I und IIl (GLRaV I und III) bei Reben 

Detection of grapevine leafroll associated virus 1 and III (GLRaV 1 and III) in grapevine 

Bauer, C.; Schulz, Thomas F.; Lorenz, Dieter; Eichhorn, 

Klaus Werner V (NeustadtfWeinstraße); Plapp, R (Kaiserslautern) 

Population d~cs of Agrobacterium vitis in two grapevine varieties during the 

vegetation period 

Population dynamics of Agrobacten·um vitis in two grapevine varieties dun·ng the 

vegetab"on period 
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Dlagnose (Sektion 4, 8 und ?% .... ct..'>f) 

Diagnosis (Section 4, 8 and Poster) 

Koenig, Renate~); Knose, Mi:irtina; Hoffmann, Andrea; K1.m.fm1mn, Andrea; 

Commandeur, U!rid.1 (Braunschweig) 

ldentifiz.ierung von zwei Starnmgruppcn des Rizomaniav:i.rus (BNYVV) mit Hilfe von 
Re:itriktionsana!ysen von RT-PCR-Produlcten 
Jdentification ofstrain grvups of the riz.omania vin/S (B.?vYVV) by means of restriction 

and SSCP analyses ofRT-PCR-pmduc!s 

Alirens, Ulrkh ~); Sdln-elder, Bernd; Lorenz, Karl-Heinz; Khon, Heik,;; 

Seemi.iller, Erkb (Doss\..'llileliTI) 
En!v,icklung von gruppen- und path.ogen:,:pezifiscben Piimcrn für den PCR-Nachweis von 
pflanzenpathogenen Mykoplasmen 
Developm1c:nl of group- and pathogen-speci_fic primers for PCR detection of plantpathogenic 

mycoplasmas 

Seemüiler, Erid/); Sdmel.der, Bernd; Mäurer, Rain-er; Ahrem1, Ulrich; 
Kison, Heike; Lorenz.., K,ul-Hcim (Dossenheim) 

Phylogenetische Klassifizienmg dcr pflanzenpathogt.'Ilen Mykoplasmen (MLOs) 

Phylogenetfc classification of plant~pathogenic mycopiasmas 

Niepoid, Frank (Braunsi.;hweig) 
Amvendur,.g der Polyrnerase-Kdtenreaktion zum Nachweis von p!lllll7xnpathogenen 

Bakü...-rien und Pilzen an Kartoffeln 
Application of the Po!ymerase C/u.Jb1 Reaction für the Detection ff plant pathogenic 

Bacteria and J<Ungi on Potatoes 

Landsiedel, Berni;(}; Ssdow:.ka-Ryl:n1k, Mslgon:ata; S,rhidredanz, Friedrkb; 

Büttner, Carm.en (Hamburg) 

Nachweis von Agrobacterium tumefaciens durch Polymerase-Kettenrcaktion 

Gra:§er, Elke; R.iedel-PretdJ, Anette; v1.m Jkr Hoeve.n, Corneliu (Braun,;chweig); :Llm.d:.!lluu.m, Jörg~) 

Eliminierung von Agrobaktt.>rien aus gentechnisch veränderten Pflanzen 

Elimination of Agrobacteria frorn tramgenic plants 

Krimer, Ilona (Aschersleben) 
Charakterisierung und Differenzierung von Xanthomonas campestris Pathovaren mittels PCR 

Characterization ami d{/Jerentiation of Xanthomonas campestrips pathovars by PCR 

Bereswm, Stefan"); Gehler, Klaus (Heidelberg) 
Nachweis und Charakterisienmg des Feuerbranderregers Erwinia amylovora durch 

PCR~Analysen 
Detection and characterization of Erwinia amylovora by PCR~says 

Hering, Olli(); Nirenberg, He)gard L; Deml, Günther (Berlin) 
Grenzen wid Möglichkeiten der RAPD-PCR zur Charakterisierung phyto

pathogener Pilze 
Limits and possibilities of RAPD analyses for the characterization of fungi 
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Führ!ing, Martina ~3; Büttner, Carmen (Hamburg); Lukäcs, Noem!. (Düsseldorf) 

Nachweis von dsRNA: Diagnose von phytopathogenen Viren in Stideich,;; 
Fecker, L.othar ~); Kaufmann, Andrea; .Burgermeistel", Wolfgang; 
Koenig, Renate (BraunschV,'eig) 
Expression der AntigenbindlL<1gsregionen von monok.lonalen Antikörpern ( single chain 
fragments, sch) gegen Struktur- und Nichtstmkturprnteine des Rizomaniavirus (Bf',T'{VV) 

in Bakterien und höhi...;en Pflam:en: Neue Wege zur Gev,inmmg von <liagnosti$!.:hen Rc:agenzit.."Il 
und zur Resistenzinduktion 
Expression of the antigen-binding regions ofmonodon.a! antibodies (singie chainfmgments, 

scFv) against strucP,iral and nonstrnctural proteins of the n·zomania virus (73,\ffl 1') iu bacteria 

and higher plants: new ways for obtaining diagnostic reagents and for itidudng resistance 

Zielke, Ru.d.i~), Naumann, K.laull (Asdi.erskrell) 
Unt<crsuchungen zum serologischen Nachweis der Bakteriellen Schleimfä.ule, Pseudomonas 

solanacearum (Smith) Smith, an Kartoffeln 
Studies on the serological delection of bacterial brown rot, Pseudomonas solanacearum 

(Smith) Smith, on potatoes 

'Brielmaier~Liebebm:z, L'lrfäe ~) (Braunschweig): Mülle;r, Petrn (Kleinmachnow) 
Prüfung von Methoden zu.rn Nachweis von Xanthomotws campestris pv peiargonii 

l"'esting of methods for detection o/Xanihomonas campestris pv. pdargonü 

Siufo1,nka<Rybak, Mslg-0rzata ~); Ecb, H; Schicked1:mz, Friecldch (Hamburg) 
Nachweis von Phytophthora cryptoge.a mit Hilfo Ja serologischen Nachweismethoden 

Themann, Karin~); We,rei, Sabine; Alfl§t, Hans-Jürgen (Braunst.faveig) 

In >itro-Uute:rsuchungeu zum Nachweis von Phytophthora-Arten im Wasser 
in vitro investigations 011 the detection o/Phytophthora species in water samp!es 

Leine, Norbewt~); Puhl, Thomas (Düsseldorf) 

Ein neuer, hochsicherer und spezifisch<.,'f D1agnosdest lill Bestmnmmg von Halmbrucb 
an Getreide 
A. new, reliable and high spenfic diag11ostic kii fär the detection of eyespot 

Hln KietreH, Jan~); Rudolph, Klam (GöHmgcn) 
Das Vorkommen von Pseudomonas syn'ngae pv. atrofaciens an Getreide 
Occurrence of Pseudomonas syringae pv atrofaciens on Cereais 

Cernusko, Robert~\ Wolf, Gerhard A. (Göttingdl) 
Entihicklung und Erpmbur1g irrummologischer Nachweismethoden für l-erticil/ium 

dahliae Kleb. im Raps 

Deveiopmellf of immunoiogica! detectiou methods to Verticiliium dahliae in oifseed rapE 

Proll, Eckbard; Leistner, Hans-Ulrkh (Aschersldxm): Krämer, Reiner (Quedlinburg) 
Nachweis und Difl:t::renzierung von tumip mosa;c potyvirus-holaten mit biologisch1.."Il, 
serologischen und molekularbiologischcn Methodc:n 
Detection and differentiation oftumip mosaic potyvirus isoklles with bzologicai. 

serological and molecu/ar-biological methods 
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Lamprecht, Sabirne; .Kaden.Kreuziger, D.; Jelkmann, Wilhelm (Dossenheim) 
Immunocapture po1ymera~ chain readion (PCR) und ELISA·Nachv.·eis des stra,,,,tx.>rry mild 
yellow edge assodate<l potex>irus (SMYEAV) 
lmmunocapture polymera.se chain reaction (JC-PCR) and ELISAfor the detection of 

strawberry mild yellow edge associated pntexvints (S.A1YEAJ'} 

Mliurer, Rainer; Seemüller, Erich (Dossenheim) 
Genetische Charakterisierung des Erregers dcr Rubusverzwergoog 
Genetic charocterization of the rubus stunt pathogen 

Biiefernkbt, Kirsten; Krczal, Gabriele {Mainz); Boccardo, G.; 
Minm.:ci, C (Torino/1talien) 
Charakterisierung von ZINCi verschiedenen :t,JLO..lsolaten in Statice (Gonoiium tartaricum) 

:in Rheinland.Pfalz 

Charactedzation of different }vfLO-isolates in statice (Goniolimo11 tm1al"icum) in 

Rhineland-Paiatinate 

Nöl.lenburg, Matthias; Rudolph, Klaus (Göttingen) 
Isolierung und Analyse von Genen der EPS·S;,11these aus Pseudomonas syringae pv. 

phaseolicola 

Isolation of gen es invoived in EPS synthesis of Pseudomonas :,yringae pv, pha:;eoiicola 

Kiel, Hans-Uwe; Groims, Ute; Rudolph, Klaus (Göttingen) 
Rbeologische Untersuchung bakterieller EPS und Interaktionen mit pektiscllen Polysacchariden 

Brucbmü1!er, Iris (Heidelberg); Zeller, Wolfgang {Dossenheim); Geider, hlaus (Heidelberg) 

Bioluminesz~'llZ.messungen für Hemmstoffe zur Bekämpfung des Feuerbranderregers 
Erwinia amy/(lVora 

Bioluminescence to measure Inhibitors for control of the fireblight pathogen Erwinia amyiovora 

Dreyer, Felix; Koch, Edcha.rd (Dannstadt); Kühn, Sigfrid (&"rlin} 

Charakterisierung antagoni.:-1:ischer Bakterien anhand von Wirkungsspekirum, bio 
chemischen Merkmalen und Fettsäureanalyse 
Characten·zation of in-vitro-antagonistic bacteria by spectr~m of activity. biochemir:al 
properties and fatty acid analysis 

Koopmann, Birger (Göttingen): Karlovsky, Petr (Stuttgart): Wolf, Gerhard A (Göttingen) 

Differenzierung von Fusarium culmorurn und F gramineantm anhand von DNA~Sonden 

DA'.4-probes for the dij]irentiation of F culmornm and F gramineanim 

Bernhardt, Christine (Göttingen); Karl<wsky, Pear {Stuttgart), Wolf, Gerhard A. (Göttingen) 
Extrazelluläre polysaccharidabbauende Enzyme von Phytophthora parasitica 

Extraceliular po~ysaccharide degrading enzymes of Phytophthora parasitica 

Lohmann, Uwe; Garbe, Volker; Niepold, Frank (Braunschweig} 

Nachweis von Phonro lingam im Raps mit spezifischem, polyklonalem Antisenun in einem 

indirekten ELISA 
Detection of Phoma lingam in Rape using a specijic polyclonal Antisernm in an indirect ELISA 

Nirenberg, He!gard L; Schüler, Kerstin; Hering, Oiaf; Deml, Günther (Berlin) 

RAPD-PCR-Analysen von an Gerste vorkommmenden Drechslero·Arten 

R4PD analyses ofDrechslera species occuring on barley 
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Nirenberg, Helgard l; Hering, O.; Dem!, Günther (Berlin) 
Charakterisierung von an Weidelgräsem vorkommendt.'n Drechslera-Arten mittels RAPD-Analysen 
CharacJerization of Drechslera-species occun·ng on Lolium spp. by R.4PD aualyses 

Grosch, Rita (Großbeeren); Liedcfeldt, Elke (Berlin) 
Rassenklassifizierung v-on Fusarium oxysporum f. sp. pisi-lsolaten mittels PCR-Fingerprinting 
Classification of races of fusan·um oxysporum fsp. pisi isolates by PCR 

Gebbart, Christine; Winkler, Helga (Dresden) 
Vergleichemlc-Untersuchungen zur DiagnoSe von Pseudocercosporella herpotrichoides 

an Getreide 
Comparative analyses to diagnosfs of Pseudocercosporella herpotrichoides at the cereals 

Bruno, H. Henning; Shah, Akbar; Smo1ka, Silvia E. {Braunschweig) 
D:iffen::nzlert1r.,g von Altemaria spp. anhand Jcr lsoenz:,m-V miatioo von Estcrascn 
Differentiation o/Altenuiria spp. using isosyme variation of esterases 

Kontrolle tierfach:er Scbi.iidlinge einschließlich Vorratuchutz (Sektion 22, 26 und Poster) 
Co1W'ol of Pests incltuiing Storage Protectum {Section 22, 26 and Poster) 

Raum, Jürgen"); Brand!, Franz (Frankfurt) 
CGA 215'944 - f)metrozine - ein neuartiges, selektives Aphizi<l 
CGA 215'944 (Pymetrozine) - a novel, selective aphicid 

Thies, Ernst-Peter") (München); Dutton, Robert; ßriant, Robert (Oxfordshire/England) 
f'enazaquin - ein neues selektives Akarizid im Kernobstanbau und in Gev.iichshä.us.em 
Fenazaquin - a new selective acaricide for use in fnlit crops and giasshouse 

Kotzian, Rüdiger (Langenhagen) 
MavTik - ein neues lnsektizjd für den Ackerbau 
Mavn'k - a new insecticide for field crops 

Zimmer, Err..i;t-Werner (Kleinkarlbach) 
Benfuracarb - ein neues Carbaroat, Vorstellung von Wirkstoff und Fonnuliernngen 
Benfumcarb. a new Carbamate - introduction ~f active ingredient and fonnukition type.s 

Ebbinghsus, Detie(); Risch, Hans (Kleinkarlbach) 
Erfahrungen mit ,.km insektiziden WirkstoffBenfüracarb in Deut'>Chland 
E.xperiences with the Active Substance Benfurarcarb as !nsecticide in Gemwny 

Knaust, Hans.Jörg~); Poebli:ng, Hans-Michael (Göttingen) 
Das Wanderverhalten von Sitobion avenae im Labor und Freiland in Abhängigkeit von 
der Temperatur, von BYDV-Infektionen und von Saatgutbehan<llungen mit Imidacloprid 
The movement of Sitobion avenae in laboratory and field studies ei)"ects of temperature, 

BlDVand a seed treatment with imidacloprid 

Epperlein, K. "); Fuchs, E. (Halle/Saale); Gn1ntzig, M. 
Untersuchungen zur Wirlrung von Gaucho (lmidadoprid) am Maissaatgut auf das 
Saugverhalten von Blattläusen und deren Virusübertragung 
Effects of Gaucho in maize seed on the feeding behavior ofaphides and their virus transmissüm 

Pape, Thomas-Friedrich~) (Frankfurt); Jan:how, Elke (Basel/Schweiz) 

Vergleich verschiedener Möglichkeiten zur Bekämpfung des Maiszünslers 
Compan·son of different possibilities to combat the European com barer 
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Frösch!e, Manfred {Stuttgart) 

l>~ Feidmai...Gfer in Baden-Wtlrttemberg, Ausbreit..mg, Versu.;hsergebnisse, Empiel-Jungen 

The common cockchafer (A4eloiontha meloiantha L.) in Baden-Württemberg - Spread, results 

of refficacy trials, recommendatiom 

Adler, Cornel (Berlin) 

Von der EiSl.'11Z.eit bis in die Zukun11: hermetische Getreidelagerung und modifizi~e 
Atmosphären 

PTom the Iron Age to the Future: Hennectic Storage and A-fod1jied Atmospheres 

Scb.liessk~, Joad1im (Hamburg) 

Zum Problem dfä Lagerhygiene als einem Aspekt des Vorratsschutzes im modernen 

Seehafenbetrieb 

The probiem of Morage sanitation as an aspect of storage protection in modem sea harbour 

managwent 

Sw:.'!i.iem, S11.ieh"); E!-ßolok, Mal.unoud (G-iza/Ägypte:n}: f':>@tz. P;;ter (Berlin); 
Aleem, Rabie Abde! (Giza/Ägypten) 

Comparative studies on the biology oftwo grain weevif stmins: Silophilus grcmarius 

grana.n:us (L.} and Sitophiius granarius africanus Zacher. (Curculiomdae, Coleoptera) 

Gemmeke, Hubert k) (Münster): Jocrm,mn, Gerhard (Braunschv.·eig) 

Untersuchungen ülxr die repe!lierende Wirkung von gefa:rbtem Saatgut auf das Fulter~ 
annahmevcrhalten vm Vögeln 

Studies on the Repellenes ofdyed Grain to Birds 

Pelz, Hlms'"'1oad1.im (Munster) 

Aussichten von Vergrämungsmaßnahmen zur Abwehr von Schaden dun:h kleine Säugetiere 

Prospects of detering measures to prevent damage by smai! mammafs 

Msrtens~Menzel, Reid.1.m:utb, O.ristoph; Pieriitz, Wulf (}krlin) 
Rückst.and.sverhalten von Phosphorwasserstoff in Rettic.hen und Möhrt"'U nach Begasungen 

zur Bekämpfung der Wühlmaus 

Residue ßeJ,.aviour of Phosphine in Radishes and Carrots after FumigatingfOr the Contro! of Vo!es 

Block, T onten; Sengonca, Cetin (Bonn) 

Untersuchungen zur Wirkung des breit wirksamen Insektizides Decis (Deltmneth.rin) auf die 
Nützlingsfäuna einer Apfelanlage bei Einsatz vor und nach der Blüte 

Stu.dies on the ejfect of broadspectr,;m insecticide Decis (Deltametrin) on beneficial fauna of 

an apple orchard with pre~ and post-blossom appiication 

Sengonca, Cetin; Bloc.k, Tonten (Bonn) 
Laboruntersuchungen über die Wirkungen von PHanzenschutzmittelmischungen auf 

Coccinella septempunctata L 
Studies on the side 4Ject of pesticide mixtures on Coccinella septempunctata L. imder 

laboratory conditiom 

Welp, Helmut; Reichmuth, Christoph (Berlin) 
Akustische Früherkennung vorratsschädlicher Insekten 
Acoustical Detection efStoredMProduct Insects 
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Schöllet, Mi:attl:rl!!5; Rdcllmuth, Christoph (Berlin) 
Lagetiefe dcr Eier der Spei-chermotte, Ephestia elutella HÜBN"EK und der Mehlmotte, Ephestia kuehniella ZELLER 

(Lepidoptcra: Pyralidae) in geschüttetem Weize,1 m1d Roggen 
Position of natu-rally laid eggs of the warehouse moth, Ephestia eluteila Hl:J3:\!ER 

,md the MediterrmEanjlour moth, Ephestia kuehnieifa JJfLlER (Lepidopten:r Pyraiida2), 

in bulk wheat and rye 

Heublein, Sabine; Poeb:ling, Hans-~Mkbael (Göttingen) 
Überprtitüng der Toxizität von Insek.-tiziden auf die Larven der S;,;hwebfliege Episyrphus 

balteatus (Deg. f (Diptera: 8yrphidae) 1.md der Getreideblattläuse Sitobion avenae und 

A1etopolophium dirhodum 
Toxicity of insecticides on syrphid lan1ae Epis_vrphus balteatus (Deg.) (Diptera Syrphidae) 

and cereal aphids Sitobion avenae (F.) and .\fetopoiophium dirhodum (L) 

201 

202 

Hey.eT, Wolfgang; Alfredo, Mam1ei (Halle/S&>Je) 2!H 
Bodenfallenfäng Beeinflußt die Fallenumgebung die Fangcrgebnisse'J 
PitjGli trapping: Are catches influenced by trap surmundings? 

Wieland, Ha.rtmut(Guterfel<l.e) 204 
Untersuchi.m.gen zur Migration und zu entsprechenden Möglichkeiten der Schadensabwehr 

der Feldmaus {A1icrotus arvalis) 
Jnvestigation info the migration mid to the correspondent possibiliries of the damage prevention 

of thefield vole (A.ficrotus arvalis) 

P:flanzerm:butz in Tropen und Subtropen (Sektion 11 und Postc"T) 

Plant Protection hi Tropics am1 Suhtropks (Section 1 I and Poster) 

Neubert, Susanne; Knind1, Jürgen~) (Hamburg) 
Herbizidresistent.e Kultrupflanzen und Emährungssichenmg in der Dritten Wdt 

Hercide resistant plants andfood supp(v in the Third f'Vorld 

Kaske, Rfü::!.iger ~) (Hattersheim); Vaagt, Gero (Eschborn) 
Unter!ltü.tzung der lnnd\.'illischaftlichen Berattmg in Entwicklungsländern durch Qualitäts- und Rüc_kstamisuntersuchungen von 

Pfümzenschut:Jm-itteln 
5'uppo'l't of agricultural extension services in developing countn'es by means of quaiity- cmd 

residue contml of pesticides 

Sdu1ab, R "); Zeddies, J. (Stuttgart): Neuemdnvander, P. 
Biologischer Pfömzenschutz - ökonomische Bewertung der Bekämpfung von Phenacoccits manihoti in Afiika 

Biological Pest Control - Economic Evaluation of comb<.ting Phenacoccus manihoti 

inAjh'ca 

Kather, A. ~;; Poehling, Ham~Micl:tael (Göttingen) 
Leucinodes orbonalis (Guen.) - ein bedeutsamer Schädling im philippinischen 

Auk"l"ginenanbau 
Leuänodes orbo1utiis (Guen.) ~ a serious pest ofthe Philippine eggpiant production 
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Sauerborn, Joadlirn: (Stuttgart) 209 
Mikroorganismen zur Kontrolle des Wurzelparasiten Striga spp. in Getreideökosystemen der Savannengebiete Westafrikas 

Microorganisms to control the root parasitic weed Striga spp. in cereal basecl ecosystems of 

WestAjrica 



Kroschel, Jürgen") (Stuttga.-t): Fritsch, EYa; H-uber, Jürg (Darmstadt) 

Biologische Bekämpfimg der Kartofi"elmotte (Phthorimaea opercuielfa Zeller) (Lepidoptera, 
Gdechiidae) mit G-ranulosevirus in der Republik Jemen 

Biological contral o_f the potato tuber moth (Phthorimaea opercuiella Zeller) (Lepidoptera, 

Gelechiidae) with gramüosis viros in the Republic of Yemen 

Wüh.rer, Bernd Gerali;(}; Hassan, Sherif A (Darmstadt) 

Untersuchungen zum Einsatz von Eiparasiten der Gattung Trichogramma zur 
Bekämpfung des Baumv,ullkapse!v,:urms Heliothis annigera Hb. 
Studies on the use of egg parasitoids of the genus Trichogramma in the controi of the 
cotton bollworm He/iothis armigera Hb 

Perrin, Bob (Berkshire/Großbritannien): Löwer, Christoph (Gießen) 
A comparison of three insecticide resistance moniforing methods for lepidoptera 

Knirsch, Jürgen (Hamburg); Vaagt, Gero (Eschborn) 
Die Pestizid-Lebenszyklus-Analyse - eine Methode zum Aufzeigen von Schwachstellen 

beim Umgang mit Pestiziden in d...""r Dritten Welt 

Pesticid Life. Cyde Analysis (PLC-1) - a method to demonstrate weak points dmi.ng the 
handling ofpesticides in the Third World 

Vaagt, Gero; Kern, Mattiliils (Eschborn) 

Das "Prior lnfonned Consent (PIC)"-Verfahren - aktueller Stand und Zuk"llllft 
The prior infonned consent (P!C') pro,::edure ~ its preswt state and future 

Schmidt, Kai (Borui) 

Modellierung parasitischer Unkräuter der Gattung Striga ssp. im Sorghum-Mais-Gürtel 
Westafrikas 

Modelling the population dynamics ofthe parasite weed Striga spp. /11 IYest->ijhca 

Virologie (Sektion 2, 6 und Poster) 
Virolcgy (Section 2, 6 and Poster) 

Huth, Winfried; Götz, Reinhard"); Le,emann, Dietrich-.Eekardt; 
Maiß, Edgar (Braunschweig); Proesele-r, Gerhard (Aschersleben): 

Vetten, Heinrich-Josef (Braunschweig); Signm-et, Piecre (Montpellier/Frankreich) 

Brome streak mosaic virus - ein bisher übersehenes Virus des Gelreides 
Brome streok mosaic viros - a hitherto O\Jerlooked cereal virus? 

Hutb,, Winfried; Usetmmn, Dietrich·Eckardt; Vette.n, Heinrich-Josef; 

Götz, Reinhard ( Braunschwcig) 

Ein neues Gramineenvirus aus Lolium ssp 
A new virus of Gromineae isoiated from Lolium ssp. 

Grakben, Klaus"); Rabenstein, Frank (Aschersleben) 

Differenzierung der an Raps (Brassica napus L.) und Zuckerrübe (Beta vulgaris L.) 
auftretenden Luteoviren 
Differentiation of luteoviruses from oilseed rape (Brassica napus L) and sugar beet 
(Beta vu/garis L.) 

Vetten. Heinrlch..Josef"); Lesemann, Dietrkb·Eckhardt (Braunschweig); 
Dalchow, Joachim (Frankfurtflviain) 

Ein neues Potyvirus an Endivie und Eissalat 
A hitherto undescribed potyvirus of endive anti iceberg lettuce 

210 

2ll 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

219 



Hentsch, Torsten *); Fuchs, Egon (Halle/Saale) 

Das strawberry latent ringspot virus (SLRV) anAesculus hippocastanum L 

The .strawberry latent ringspot virus (Sl.RV} on Aesculus hippoca.stanum L. 

Kiirzinger, Brigitte {Gülzow) 
Bestimmung der relativen Resistenz gegen Potato Virus X (PVX) an Freiland-, Gewächs

haus- und in Vltro-Pflanzen der Kartoffel 
Determination of relative resistance to potato virns ;r (PVA) on fieid-, greenhouse- andin 

vitro potato piants 

Hinrieb,, Jan"\ Berger, SibyUe; Buchenauer, Heinrich (Stuttgart) 
Charakterisierung der extremen Resistenz dt.'f Kartoffel gegen'{).ber dem Potato Virus Y 

Characterization of the extreme resistance of potatoes against potato virns Y 

Büttner, Georg (Göttingen) 

Fortschritte in der Züchtung auf Rizomaniaresistenz mit konventionellen Züchtungsmethoden 

Progress in breedingjO; resistance to rhizomania in sugar-beet {Beta vulgaris L) 

Schuster, Gottfried~) {Leipzig); Jiang, Shan; Hao, Xi Lai (Peking/China) 

Antiphytovirale Chemotherapie in China 

Antiphytovirafr Chemotherapie in China 

Büttner, Carme:n "); Posselt, Sabine; Schickedaru., Friedrich (Hamburg) 
Aktuelle Studien zur Verbreitung von Viren in geschlossenen Bewässerungsanlagen 

F\u:hs, Egon"'); Grüntzig, Maria (Halle/Saale) 

Zum Vorkommen des barley yellow dwarf virus (BYDV) .an Mais in Mitteldeutschland 

Occurrence of bariey yeliow dwaif viros (BYDY) on maize in the middle region ofGermany 

Riedel, Dietmar "); Maiß, Edgar; Lesemann, Dietrich-Eckhardt (Bramtschweig) 

Lokalisierung verschiedener Potyvirus induzierter Nichtstrukturproteine in der Zelle 

Jntracellula; iocalization of different nonstructuraf proteins o-f potyviruses 

Barg, Erhan(); Vetten, Hdnrid1-Josef; Lesemarnn, Dietrid1:nEckharrlt (BraW1schweig) 

Serologische Identifizierung und Charakterisierung bisher unbekannter Viren in Aliium 

Serologicai identification and characterization ofhitherto undescribed viroses ofA!lium 

Schubert, Jörg~); Niellti:, Martina (Aschersleben) 

Klonierung und Sequenzienmg des Y-Endes der RNA eines Virus aus Porree 

Cloning and sequencing of the 3'-end of the RJVA of a virus from leek 

Adam, Gü.nte.r (Braunschweig) 

Nachweis von Tospoviren: Vergleich von N- und G-spezifisch~n Antikörpern 

Lesemann, Dietridl-Eckhardt~); Huth, Winfried (Braunschweig); 

Rabenstein, Frank (Aschersleben) 
Serologische und zytologische Klassifizienmg der Gramineen infizierenden durch Milben 

übertragenen P-otyviridae 
Immu,welectron microscopial and cytological ciassification af mite-tran.smitted viru.ses 

ofGramineae 
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Debo.rre, German ~) (Dossenheim); Zinkemagd, Volker (Freising); 

Jelkmium, Wilhelm (Dosser1heim) 

Biologische Chmakterisierung verschiedener Sdmrb.-lsolate 
Bio/ogical characterization of different Siwrka isolates 

S.:hönfoider, l'Yfaa (Braun.schweig) 

Phylogenetische Beziehungen m.ischen Potyviren von Sol.anaceen aus Südamerika 

und Potato Virus V 

Phy/05,;enetic relationships between soianac·eous Poty,,intses ji'Oln South ·!.merü:a and 

Potato Virus V 

Graidi.en, Kfaus; Peterka, Herl:lert (As.che..rslebt.""!l) 

Resistenz gegen das Beet Western Ydlmvs Virus bei Wintt.'1:Taps (Brassica napus L.) und 

venvandten Arten 

Resi.stance w ba:t western yelfaws virus m oii.,eai rape (Brassica napus L} and rdated species 

Mösd1ke, M. (Leiplig); Sdmlu, S. (Tharandt); Zschiegner, R-J_ 
Untersuchungen zum Wirkungsmechanismus potentiell aniiph;toviraler Phenylpropan-deri-vate 

Tfie mode of action of potential antiphytoviral phenylpropan--derivatives 

Harnacb.err, Joi.ch.im; Quadt, A.ndrea; Löw, Andreas; Gier§iepen, .Rainer (Borm) 

fmnm.nzytologische Unternuchungen an Waldbäumen nach Virus:i.nfok---tion und abiotischem Streß 

lmmunocytological investigations cf forest trees afier virus iti/icfion and abiotic stres3 

H;,m:i;;u:her, ,foacb.irn; Blae§er, PeteJ" (Bonn): Neutrn.u;, Christof (Rheinberg) 
Serologischer Vergleich eines Vin1sisolates aus Jmpatiens neuguinea m..it StiL'llllien des 

Wegerichnms.a:ik-Tobamovirus (RMV) 

Serological compan·son ofa virus i.l'olate from Jmpatif.'Jü neuguinea with other stmins of 

ribgrass mosafc virus (R'l.fr) 

Sr.hie$§Cndoppler, Elisabeth (Wiei:JOsteneich) 

Untersuchungen zu1n überdauern phytopathogener Vi.ren m Preßsäften 

Studies an Surviva! of Phytopathogenic Virus es in Extracted Plant Saps 

Pfeilstetter, Ernst; Lesemann Dl.-etrich-Ed<llardt (Braunschvveig): 

Kastirr, Ute (Aschersleben): Burger:meister, Wolfgang 

Ultrastrukturelie Untersuchungen zur Übertragung von Zuckenii.benvir,m (BNYVV. BSBV) durch Polymyxa betae 

V1trastnu:tural investigatians on the transmission ofsugar beel viruses (B\Tf.T, BSBi') by Polymyx.a betae 

Schnee, Helm; Wiedemann, Wolfr.am (Dresden) 

Zum Auftreten des Gerstengdbverzwergungs;irus (BIBV) tmd seincr Vektoren in SachSen 

Occmu:nce ofbarfr:-y yellowdwaifvirus and its Yectors in Saxouia 

Ban:bemi, Gu<lrun; Schubert, Jörg (Aschersleben) 
Vergleichende Untersuchungen zur Transfonnations,;:ffizienz von Kartoffeln mit ver 

sclrieds;t1cri Konstruk"im des Hüllproteins des KartoHe\-Y-Vuus (PVY) 

Compari!Jon of efficiency oftrans/Omling different potato genotypes with the cp-gene oJP'VY 

Th,bone, Germ.an (Dossenheim): Zinkernagel, Volker (Freising); 

Jdkmann, Wilhelm (Dossenheim) 

1n vitro-Vermeluung Scharka kran.1:er Hauszwetschm 
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Kunze, Ludwig {D-Ossenheim); Je!krm1mn, Wilhelm 
Pscudoscharka an Hauszwets-che nacl:l Infeküon mit einer Herkunft des appl-e chorntic 
kafspot trichovirus (AClSV) 

Plwn pseudopox in gemt.an pnme a.fter in/ection wUh an isoiate of apple chlorotic !eafspot 

trichovirus (,-4.Cl~)t) 

Kra,al, Gabriele; Avenarius, Unffla (Mainz) 

Charakterisierung verschiedener Scharka-Herkünfte mittels PCR (Polymerase Cham Reaction) lmd 

Blatt1ausübertragungsversuchen 

Fcldhoft', A;Ki:kkert, M.; Kreml, G. (Mainz); G-O!dbach, R, Peten, D, 
Herstellung von polyklonalen Antiseren gegen di-e Glykoproteine von tomato spooted ,,-.,ilt vmls (TSWV) zur Charakterisiernng 
verschiedener Tospovimsisolate 
Prod11ction of po{vcional antisera against the g!ycoproteins oftomato spotted wilt virus 

(TSWVJ for chamcterization oj difft:rent tospovirns isolates 

Eppler, Arne; Feiler, Sabine (Gießen) 

Vimsbcfäll bei Alliaria petiolata 

Vin1s-infections of A!Jiaria petiolata 

Mo.nette, Paul; Maixnu, Mklu.1d (Benikastd-Kues) 
Symptomausprägu.TJ.g von Grape<ine Corky Bark an infizierten Pfropfreben 
Disean symptom expression of gmfted grapevines infected by Gmpevine Corky Bark 

T:impe, Ulr:kb; Kühne, Thomiu (Asche.rslebt..'TI) 
Verglei.ch einer vollständigen Form mit verkürztei:1 Fo1men dc.'f RNA1 des barley mild mosaic 
virns (Balv1MV) 

Wirt-Pru1.1.sit-Bezleh1.mgcn!R.esfate.ru: (Seki.i.on 3, 7 and .Poster) 
llost~Parasite~llliernctions (Section 3, 7 am! Poster) 

Sd,önbi:d4 F. ~); von Aften, li; Kraska, T.; Knme. C. (Hannover); Wittnuum, J. 
Läßt sich Toleranz induzieren und bereits im Jungpflanzenstadium erkennen? 
fo!emnce - ls it induceble a11d can it be detected in juvenil plants.~ 

R.omme, Yvolllße ~); Dretill:.hen, Jürgen; Jarosch, Birgit; Kogel, Kad-Heim (Aachen) 

Gibt es verläßliche Marker für die induzierte Resistenz in Kulturpflanzer{' 

Steiner, lJlrike (Hannover) 
Integration der induzierten Resistenz als P:flanzensi::hutzverfahren in die Fflanzenproduktion 
Integration of induced resistance as a means of plan! disease 1c:ontrol in practice 

Kal.ix, Si'1,:<f:ried~); Bm:henauer, Heinrich (Stuttgart) 
B:iochemische Veränderungen in Nicotiana+Arten nach Resistenzinduktion 
Biochemical changes in Nicotian.a spedes after induction cf resistance 

ReiH, Ernst~) (Aschersleben); .Bryngefason, Tomai (Svalöv/Schweden) 
R-Prnteine der Gerste nach Infektion mit Drechslera teres (Sacc.) Shocm und nach Bs:handlung 
mit verschiedenen Stressoren 
PRproteins ofbarley after infection with Drechslera teres {Sacc) Shoem. and qfter treatmer1t 
with diffi!re.nt stressors 

0
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Schiffer, Ruth "); Kogel, Kaii-Heinz (Aachen) 
Haben Salicylak ,;;im; Bcleutung als endogene Signalstoffe in Getreidepflanzen? 

Spaeth, K ") (Langquaid); Zinkernagel, V. (Freising); Böhme, H. 
Postin.feküonel!e Ethylens:mth<:se an Raps*Doppdhaploiden zur Beurteilung der Resistenz 
gegen Phoma li11gar11 
Ethyle:ne synthesis ofdoubled haploids ofoilseed rape ta estimate the resistance level againsf 

Phoma lingam 

Eoyle, Christine"); Götz, M.; Wagner, S. (Brawischweig) 

Vergleich dt:r asexudkn tmd &oxndlen Frnliifikation zweier obligat biotropher Pathogene 
Compan'son ofase.:rna! @d sexual ff'lliting of two obligate biotrophic pathogenes 

Rodrigu.ez-Gah'ez, Edgar~\ Mendgen, Kurt (Konstanz) 

Ditc Reaktion der Baumwolh\urzdzdlen während der Infeb.iion durch Fusarium oxysponun 

Response of cotton cells to Fusarium o:rysporum infection 

Firsching, Karl-Heiru() (Obt.-rschleißheim); von Tiedemann, Andreas (Ithaca/USA) 

Wirb_-ung erhöhter atmosphärischer Kohlendioxid- und Ozongehalte auf die epidemiologische 
Enn.vicklung des Weizenbraunrostes und den Ertrag des Weizens 
The impact of elevated lewls of carbon dioxide and ozone on the epidemiology of leaf rust 
and yield fommtion of spn·ng wheat 

Vida!, Stefan (Hannover) 
Der Einfluß endophytischer Pilze auf die Wirts,vahl ph}tophager Insekten unter Stress

bedingungen der Pflanze 
The injlueuce of endophytic fungi on host prefeence of phytophagous insects an stressed 

hostpfants 

Nesensohn, Martin H. ~); Zebitz, Clam; P. W.; Mekhinger, A.E.; Klein, Dietrich; 

Spätb, Roif 
Untersuchung verschiedener Maisgenotypen aufToleranz!Resistenz gegenüber dem 
Maisz:ün.sler Ostrinia nubilalis (Hüb.) 
Screening of different maize inbred-lines with respect to their resistance/tolerance to the 
European Com Borer Ostn'nia nubilalis (lfiib.) 
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Steiner, Ulrike~); Oerke, Erich-Christian (Hannover) 255 

Vergleich der Schadwirkung von biotropht.-'Il und perthotrophen Blattpathogenen auf die Photosyntheseleistung von Gerste 
A comparative stwiy on the ejfect of biotrophic and perthotrophic foliar pathogens 011 the 

photosynthesis ofbarley 

Wolf, P. F, J. (Kid) 256 
Untersuchungen m.r Sortentoleranz Wl.d Pathotypensituation im Wirt-Parasitsystem Weizen-
Drechslera Jritici-repe:ntis 
Studies on the reaction of wheat vanety and virulence situation in the host-pathog-en-system 

wheat-Drechslera tritici-repentis 

Gang, Gudnm "); Miedaner, Thomas; Geiger, Hartwig H (Stuttgart) 
Zusammenhang zwischen der Aggressivität von 42 Fusarium culmorom-faolaten und dem 

DeoX)nivalenol- bzw. Ergosteringehalt des Erntegutes von Winterroggen 
Correlation among aggressiveness of 42 J:,Usarium culmorum isoiates an winter rye heads and 

DONErgosterol contents of grain 

0
) nicht eingegangen 
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Mennen, Hutwig *); Badawy, Hany MA; Sm:k, Joadaim; 
Hoppe, Hans~Heinric.h (Witzenhausen) 
Untersuchungen zur Bedeutung ph)totoxischer S:irodesmine in der Interaktion von 
Phoma lingam (Teleomorph: Leptosphaeria macuians) mit Raps 
Role of phytotoxic sirodesmins in Jhe interm:tion of Phoma hngam (Te!eomorph: 

Leptosphaeria maculans) and oilseed rape 

Bh.1mendelfor, Christine; Bajorat, Beate~); Schönbeck, Fritz {Hannover) 
Zur Leistungsfähigkeit indirekt geschädigter Wurzelsysteme 
Ejficiency ~f indirectly damaged root systems 

Dugaua, Dereje "); Gr:afvon Reichenbach, He.inrkb; Sd1önbeck, Fritz (Hannover) 
Zum Einfluß von VA-Mykonhiz.a auf die Physiologie und Gesundheit von Lt,"lll 
(Linum usitatissimum L) 

l!.lfect of YA-Mycon1iizae on physiology and health of linseed (Linum usitatissimurn L) 

von Aften, Henning; Kraska, ThoNten (Hannover) 
Bedeutung der Zellmembranen für Induktion und Wirkungsweise der induzierten Resistenz 
lnduced resistance: Possible meaning of the plasma membrane 

Busch, Johannes W.; Pbelan, P. Larry (Wooster/USA) 
Einfluß ausgewogener Ernährung der Sojabohne mit sechs Makronährstoffen auf die 
Anfälligkeit für Spinnmilben und anderer Herbivore 
lnfluence of halanced soybean nutrition with six macronuin'ents on susceptibiiity to spider 

mited and other herbivores 

Ohl, Leonie; Ghi, Ulrich (Witterswil/Schweiz) 
Unten.-uchungen zur Wirkung von ß...mnino-Buttersäure gegen Phytophthora infestans 
Jnduced efficacy of ß-amirw-butanoic acid agai11st Phytophthora infestans 

Seidel, Petra (Kleinmadmow) 
Zur Physiologie der Schad·v,irkung vonAficrodochium nivale nach Inokulation von Weizen 
The physiological mode of action of inocuiation by MicrodOC'hium nivale (snow mold disease} 
on wheat 

Becker, BärbeJ; Menke, Gerhard; Buchenauer, Heinrich (Stuttgart) 
Untersuchungen zur induzierten Resistenz an Apfelsämlingen gegenfiber Apfolschorf 
(Venturia inaequalis) 

lmestigations on induced resistance in appie seediings (cv 'Ciolden Delicious') against 

apple scab (Venturia inaequalis} 

Anfoka, Ghandi; Hinrkbs, Jan; Bud:wnauer, Heinrich (Stuttgart) 
Resistenzin<luktion bei Tomaten gegenüber Phytophthora infestans- und Cw;;umber mosaic 
virus-Befall durch lokale Infoktion mit dem Tobacco necrnsis virus 
Systemic induction ofresista11ce in tomato Lycopersicon esculentum to cucumber mosaic 

virus and Phytophthora infestans by tobacco necrosis vini.s 

Vogt, Wolfgang; Menlre, Gerhard; Beutber, Eckbart; Bucbenauer, Heinrich {Stuttgart) 
Untersuchungen zur Resh1enzinduktion durch Mikroorganismen gegenüber Viruskrankheiten 
an Tabak- und Gurkenpflanzen 
Investigations on the induction of resista11ce against virus diseases of tobacco and cucumber by 
microorganisms 
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Ellner, Frank M (Kleinmachnow) 
Einfluß der Resisteruinduktion auf Komp::menten des antioxidativen Schutzsystems von 
Hordeum '>'ll.!gare L 
The influence of induced ri?-Sistance on components oftfw antioxidative d<,(ence system of 

Hordeum vulgare L. 

M1,;ttbie5, A; Höglinger, Il; Kin:hhoff, J,; Buchen!'!uer, H. (Stuttgart) 

Untersochungen zum Eingriff verschiedener Wirkstoffe in die Bfos:,nthese von 
Mykotoxinen bei Fusariwn culmorum und FUSarium graminearom 

lnvestigations on the action of different active ingredien.ts on the biosynthesis of 

mykotoxins in Fusarium cuimorum and Fusarium graminearum 

EbnhimNNe:sbat, Firm,s (Göttingen); Sru:k, Jmu:him; Hoppe, Hans-Hein.ich (Witz1;,,"Iillausen) 
C:,tologhche Untersuchungen an a.,,falhgen und resistenten Interaktionen von Raps 
keimlingen mit Phoma !ingam (Teleomorpk [Aptosphaeri.a maculans) 

Cytological studies on susceptible and resistant intemctions of oilseed rape cotyledons 

and Phoma lingam ([eleomorph: Leptosphaeria macuians) 

Poutot, Sihia; Sock, Joiu:him; Hoppe, Hiims-Heinrkb (Witzenhausen) 
Versuche mm Nachweis von Ph:,toalexinen .in Brassica napus 1md B. juncea nai:;h In.foktion 
mit Phoma lingam (T doomorph: Lepto.9phaen·a maculans) 

Phytoalexins in Brasska napus and B, funcea after infection by Phoma fing.am ([elwmorph. 

Leptosphaen·a maculans) 

Goßmann, Monika (Berlin) 
A-iialyse der endogenen Pilzbesiedlung von Miscanthus sinensis \mter besondert"f Beachtung 
vonFusarium-Arten 
Analysis endogen colonization ofMiscanthus sinensis, especially with Fusarium species 

Habekuß, Antje; P.:oese!er, Gerhard (Aschersleben) 

VinßTe::.'Ü,ienz im Wintergerst<."Usortiment der Genbank Gatersleben 
Virus Resistance in the Winter Barley f,J.,()rld Collection ofthe Genebank Gatersleben 
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Zeise, Karen (Rostock) 274 
Untersuchungen zum Resistenzniveau von Winterr.aps (Brassica napus L. var. oleitefa Metzger) 
gegen den Erreger der Rapswe!ke Verticillium dahliae Kleb 
Studies on the cultivar resistarwe of oilseed rape (Brossica napus L var. oleifem Metzger) to 

Vertici!lium dahliae Kleb., the cause ofvascular wilt 

Müller, Herbert; Febrmann, Hartnrnt (Göttingen) 
Geographische Variabilität der Virulenz von Pyrenophora tn'tici-repenti:; als Erreger 

von Tan Spot ('DTR') an Weizen 
Geographical variabiiity of vindence cfPyrenophora tn'tici-repentis a:; cause oftan spot 

(DIR') on wheat 

Grolm$, Ute; Rudolph, Kfa1us ((1öttinge:n) 

L1JX}po!ys.accharide als Virulenz- und Pathogenitll.tsfaktoren 
Function cf Lipopolysaccha6des fo'r Virulence and Pathogenicity 

Weinert, Joadi.im {Braunsch..veig); Wolf, Gerhard A. (Göttingen) 

Ursache unterschiedlicher Sortenanfälligkeiten gegenober der Partiellen Taubährigkeit 
(Fusanum spp.) 
Difji!nmce.~ in the susceptibility of wheat varieties against head blight (Fusan·um spp.) 
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Rodem.ann, Bernd; Wdne!!i, Joachim (Braunschweig); Wolf, Gerhard A. (Göttingen) 
Quantifiz:ienmg der Pilzmenge in Pt1anzemnateria! durch Er,1:ymtests 
Quantification offusan'a in plant material by enzymes 

Berg, Gabriele; üise, Karen (Rostock) 
Untersuchungen zu Morphologie, Physiologie und Wutsspez:ifität von Verticilirum 
dah/iae-Isolatcn-unkrschiedlicher Herkunft 

Studies 011 morphoiogy. physiology and host specifity ~f Vertidllium dahliae-isolatesfrom 
various hosls 

Kraska, ThMsten; Sd1önbe.:k. Fritz (Hannover) 

Veränderungen und mögliche Bedeutung dtT DNA-Methy!ierung in behandelten, ge 
streßten und rnykorrhizierten Pflanzai 

Changes and possible role ofD1\:4 methylation in treated, stressed and mycorriuzal pfants 

Adams, Holger; Schäufäie, WalterR (Göttingen) 

Reaktion. von Zuckerrübensorten unterschiedlicher Anfälligkeit atifBefäll von ('ercospora 
beticola nach künstlicher Inobilation mit in vitro-Materi.al im Feldversuch 
Reaction ofsugarbeef van·eties with different susceptibility w Cercospora beticoia afier 
m11jicial inoc-ulation with in vitro-m.aterial in ajield tn'al 

Hoo:nnel, Bernd (Kleinmachnow); Stark, lfrsula 

Endosymbionten in der Aphis fabae-Gruppe - ein !)<;deutender Genpool für die Anpassung an 
blattlausresistente Wirtspflanz1en? 

Endosymbionts within the A.phis Jäbae-Group - an important gene pool for adaption fo aphid 
resistant hast plants? 

Seidel, Petra (KJeinrnachno1i,'}; Det:rie, Am1e-Marguerite 
Eltragsbildungsprozeß und N-Stoffwechsd von Gerste nach L.d1L"lction von Resistenz 
Yieid development process and nitrogen metabolism ofbarley influenced by induction 
ofsystemic acquired resistance 

Hermann, Wilfried; Zingen-Sell, lrmgard; Beuthe:r, Eckhart; 
Bud1eoauer, Heinrich (Stuttgart) 

Untersuchungen zur resistenzinduzierenden Wirkung von Phosphaten gegenüber 
Getreidemehltau 

lnvestigations on the resistance inducing effect ofsome phosphates against powdery 
mi/dew ofcereals 

Brau!, Hans...Joacbim; Sd1önbeck, .Fritz (Hannover) 

Auswirkungen der indU?ierten Resistenz auf das Proteinsynthesemuster der Gerste 
Hordeum vuigare L. cv. 'Mammut' im Vergleich Zll den Verändern,1gen im Protein 
S}nthesemuster nach Inokulation mit pathogenen und apathogenen Meh!tauarten 
E'fji!cts og the induced resistance on pmtein synthesis in barley compared to changes 
of protein syn.thesis after inocu!ation of pathoga1 and nonpathogen powdery mildew 
(E. graminisfsp. hordei andfsp. tn'tici) 

Kop-ahnke, Doris; Nachtigall, Marion (Ascherskben): Wolf, Gerhard A. (Göttingen) 
Ermittlung von Enz:ymakt:i.vitäten - eine Möglichkeit z:ur Resistenzbewertung von 
Sonunergersten gegenüber Drechslera teres (Sacc.) Shoem 

Investigation of enzym activities - a possibility to determine the resistance ofbarley 
genotypes to Drechsiera teres (Sacc.) Shoem. 
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Miiner, Dietrich; W2Uher, Unula (Aschersleben); Wolf, Gerhard A (Göttingen) 
Eignung eines Enzymtcsts zur Difi'erenzierung von Sommergersten mit unterschiedlichem Niveau quantitativer 
Zwergrostresistenz 
Suitability of an enzym assay for the disfinction of summ er barley genatypes with different levels of quantitative resistance to 

Puccinia hordei 

Vfüch, Vhian (Bonn) 
Untersuchungen zum Einfluß der mikrobiellen Besiedlung im Wurzelraum auf die Anfl'illigkeit 
von Getreide gegenüber pilzli-chen Blattpathogenen 
Studies on the microbial root colonization of cereais and the effect on susceptibility against fungal leaf pathogens 

Kuswinsnti, T.; Sock. J.; Hoppe, HAi (Witzenhausen) 
Virulenzunterschiede r.wis.chen aggressiven Isolaten von.Phonw lingam (Teleomorph 
Leptosphaeria mac11l1.ms) 
Dijferences in ••in1le11ce between aggressive isolates ofPhmna li11gam (feleomorph: 

LeptospfUJ'c'n'a maculans) 

Könchenbaull, J.-W,; Dahm, H.; Buchentmer, U {Stuttgart) 
UnkfSU!;hungen zur Anfälligkeit der KuJtunilbe Beta vulgaris 'Hilma' gegenüber Polyrrty.1:a betae im Vergleich zur resistenten 

Beta patellaris 
Studies ori susceptibility ofthe sugarbeet Beta vuigaris 'Hilma' against Polymyxa 

betae in compan·son to the wildbeet Beta patellaris 

Vidal, Stefan; Senker, Marianne (Hannover) 
Könn<->n zeitlich versetzt angreifende Phytophage sich gegenseitig beeinflussen? 
Do non-simultaneous{v attacking herbivores i11fluence each other? 

Herboiogie/Herbizide (Sdction 10, 14, 18 und Poster) 
Jlerboiagyl1Jerbicides (Section 10, 14, 18 and Poster) 

Distier, Bernhard~}; Reuff, Jörg (Frankfurt); K!aaßen, Horst (Limburgerhot) 

Compete 20 WP® - der optimale Mischungspartm„'I für Duplosane® lund Ba."!lgran DP "neu"®l 

in Getreide 

Compete 20 WP@, - the optimal partnerfor Dupiosane® and Basagmn DP "neu"@ in cereais 

Raffel, Hans*); Käsbohrer, Mkhmel {Frankfurt) 

Topik® - Einfluß des Anwendungszeitpunktes und der AutWandm<-'Uge .auf die Wirkungs
sicherheit gegen Schadgräser in Getreide 

Topik@.- lnfluence of timing and use rate for annual gra.ss-weed controi iu cereals 

Auer, Engelbert; Neuhauser, Wolfgang~); Edelmann, Ganter (LinzJÖsterreich) 
Pyridate - -ein aktueller Wirkstoff mit neuen Kombinationen, auch für die Unkrautkontrolle im Getreidebau 
Pyn·date - a modern compmmd, also for weed control in cereais 

Hullebroeck. Marc"'); Bourdooxbe, Leon; (Brüssel/Belgien) Kinul. Peter; 
Thies, Ernst-Peter (München); 
Clomazone - ein neuer Wirkstoff zur Unkrautbekämpfung in Winterraps. 
Erste .Erfahrungen mit CIRRUS (500 g/kg Clomazone) 
Clomazone, a new moldecule for the control of weeds in winter rape. First experiences with 

CIRRUS (500 t§1kgClomazone) 
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Klaaßen, Horst~); Menck, Bernd-Heinrich (Limburgerhof) 2% 

Neue Möglichkeiten der Klettenlabkraut-, Umbelliferen- und Unkrautbekämpfung in Butisan Star® - das neue Rap-sherbizid 

Butisan Sta/E- - a new Rape-seed herbicide 

.Borchers, Julius ~); Hebenstreit Ulrich (München) 
Neue Mögltchkeiten der Bekämpfung von Problemunkräutern in Zuckerrtiben mit 
LON1RELO 100 

New aspects for control!ing weeds in sugarbeets with LOJ\;?'RE"L 100 

Brink. A. ~); Bübl, Walter (Düsseldorf) 

Weitere Erfahrungen mit Basta zur Abreifesteuerung in Kartoffeln 

Fu.rther results with Bast.a for desiccation in potatoes 

Kotzian, Rüdiger; Kaiser, Hans-Joachim (Langenhagen) 
Erfah..-rung zum Einsatz von Dicamba im Mais 
Field experience with dicamba use in com 

Auer, Engelber(); Sturm, Michael (Linzlösterreich): Flüh, Michael (Frankfiu1) 

Lido sc® und Lido WP® - zwei neue pyridate- und terbuthylazinhältige Fertigfonnulierungen zur 
Unkrautbekämpfung in Mais 

Lido SC @ and Lido JVP @ - /Wo new herbicides conlaining pyridate and terbuthylazine 
for weed control in maize 

Kappes, Ewald~); Konrndt, Manfred (Frankfurt) 
Mikado - ein neues selektives Maisherbizid zur Anwendung im Nachauflauf 
/<.!ikado ~ a new se!ective maize herbicidefJr post-ernergence appiication 

Sehmolke, Ekkehard; Schröder, Jochen~; (Mü.1chen); Sehütt, Burkhard (Köln) 
T ACCO + BUCTRIL - ein neues Nachauflau.therbi.zid zur Bekämpfung breit blättriger 
Unkräuter in Mais 

TACCO + BUCTRJL - a new post-emergence herbicidefor the control f.?fbroadleaved 
weeds in maize 

Flüh, Mkhae1"); Raffel, Hans (Frankfurt) 

Prosulfuron - ein neuer herbizider Wirkstoff zur geäelkn Bekämpfung von Unkräutern 
in Mais im Nachauflauf 

Prosulfuron - a new postemergence herbicide for broadleaf weed management in maize 

Estler, Manfred (Freising) 

Strategie einer umweltschonenden Unkrnutregulierung mit reduziertem Herbizideinsatz 
aus landtechnischer Sicht 

Strategie approachesforan environment saving weed conrrol with reduced use ofherbicides 
in view of agricultural mechaniza!ion 

Niemann, Peter (Braunsi..:hweig) 

Veränderungen der Verunk:rautung durch mehrjährige Berücksiclitigung von Schadensschwellen 

Changes of the weed jlora due io the use of thresholds for Sl!Yeral years 

Schäufele, Walter R. "); Büchse, Andreas (Göttingen) 
Zum Einfluß einzelner {Jnkrautartm auf d1."n Ertrag von Zuckerrüben 
lnfluence oftwo weed spedes on the development of sugar beet 
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Nordmeyer, Herm.ing (Braunschweig) 

Neue Wege in der Unkrautbekämpfung 

,Vew approache.s to weed control 

Wolf, Thomas M "); Hai!, Frankfü.1 R. (Columbw;, Ohio/USA) 

Herbizidapplikation im Nachaufiauf im pfluglown Getreidebau 

HeriJicide appiication into a no-til! canopy 

Bimnewitz, Arndt; PaHutt, Bernhard (Kleinmachnow) 

Langzeiteffekte der Fruchtfoige und Unkrautbekämpfung aufKonkum.mz u...-1d Po 
pruationsdyna,-nik von Unkräutern .in Wintergetreide 

Long-term ejj'ects of crop mtation and weed controi on competition and population 

dynamics in winfer cerea!s 

HihBler, Andreas; Nordm,;;yer, He:mli.11g {Braunschweig) 

Einfluß von Bodeneigenschaften auf die Unkrautverteilung 

lnfluer.ce of soi! properties on weed distribution 

Nordmeyer, Henning (Braunschweig) 

Bod..->nvariabilitat und Verhaltenvon Pflanzenschutzmitteln 
Soii variability ami pesticide behaviour 

Ar!t, Khuu (Kleinmachnow); Walter, Heln111.1t (L:imburgerhof) 

Monitoring von WirktUJ.gsdifferenzen bei Herbizid...41 - Gnmd!agen zur Bev,:ertu:ii.g 
in Nutzen-Risiko-Abschätzungen 

UonUoring of ejjiciency los.ses ofherbicides - elements for the e1>aiuation of 

be11.efit~1ük-assessments 

Schu!ke, Gednai.rd (Witters,vil/Schvieiz):. Guggenbeim, Rkbard (Basel/Schweiz); 
Nölte, Matthi&§; &cion, Prerni; Harr, Jost (Wittersv..iJ/Schweiz) 
Charakterisierung der Blattoberflächen v.ichtiger Kultu:rpt1ruv:en 
Characterization of the leaf smjäces of major crops 

Zwerge;, Peter (Stuttgart} 

Zur Keimungsbiologie des Kompaß-Lattichs (Lactuca semda L 

Germination biology of LN:tuca senioia L) 

Webe:r, Nikola:tu (Münster); Sd:rw:enger-Erger, Claudfa; ß:an, Wolfgang 

Veränderung des Fettsäuremusters in den Membrai..!ipiden Metribuzin resistenter 

Chenopodium rubrum-Zellsuspensionskulturen 

Alteration of fatty acid pattem of membrane lipids of,Wetribuzin-resistant Chenopodium 

mbrom ceil suspension cultures 

Hornuf, Albrecht; M2d1efer, Guy; Ni.'11mheim, Peter (Köln) 

RPA30930H - eine neue Wirkstoffkombination zur Bekämpfung von &:ha<lgräsern und 

SamenunkräUt<:.>rn in Wintergetreidt! 

RP A.3093.0f{ - a new two•way-mixture for cantrol of grass weeds and broadleaf weeds in 

winter cereals 

Nuyken, w~mel O.; Jennrl.ch, H.; Landes, Max; Klaaßen. Horst; 
Jung, Bernhard (Limburgerhof) 
Rebell - das ideale Basisherbizid für Unkrautbekämpftmgssystcme in Zuckerrüben 

Rebell - the ideal ba:sic herbiäde for weed controi systems in sugarbeets 
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Scheltrup, Florene (Limburg,;,.'rhof\ Grossmann, Klaus 
Zum Wirkmechanismus des herbiz:iden Chinolincarbonsaurederivats Quinmerac 
On the mode of action of the quirioiinecal'boxylic acid herbicide Q:uinmerac 

Mem:k, Bernd-Heinrich; Klaaßen, Horst (Limburgerhof) 

Neue Möglichkeiten der Unkrautbekärnpfung in Mais mit Artet1® 
Arte!t@a new herbicide for weed controi in maize 

Walter, Helmut; Landes, Max; Sd1wab, Gerhard (Limburgcrhof) 
Cycloxydim toleranter Mais - neue Mögfü:hkeiten zur Ungrashekä.mpfu,-.g mit 

Focus® in Mais 

Cycloxydim tolerant corn - new possibiliriesfor grass coritrof in cam with Focus1'!!, 

Michsehen, .Johannes; Lennart:r., Bernd; Rnilius, Lutz (Kiel) 
Austräge von Isoproturon und Pendimethalin nach Hcrbstappl:i!rntion 
Movement of isoproturon and pendimethaiin into subsuiface draitis after autumn application 

Marteru,, D. (Freising); Magul:m., J.; SpitzaueH', P.; Kettrup, .A. 
Verhalten von Herbiziden im Boden eines Agrarökosystems 
Behaviou.r of herbicides in an agricultural ecosystem 

Gieß!, Harald (Stuttgart) 
IX)C - ein "Carrier~ für Herbizide? 
DOC a carn'er for herbicides? 

Brücher, .Jörg (Uppsala/Schweden) 
Simultane Festphasenextraktion von Bentazon, Phenoxysäuren und Phenyl
hamstoffen durch Cl 8- und Ionentauscherkolonnen 
Simultaneous solid phase extraction ofbentazone, phmoxyacids am! phenyiureas 

with Ci 8 and kmexchanger columns 

Nematologi-e (Sektion 20, 24 und Poster) 
Nematology (Section 20, 24 and Poster) 

LauerHtein, Gerhard (Oldenburg) 
Kartoffelnematoden: Problematik der Nutzung von Pa-Resistenz und Toleranz in 
Pra"cis und Sortenprüfung 
Potato-cyst-nematodes: problems in making use of re3istance and tolemnce against 

G. pa.llida in official fie/d-testing of potato-van'eties and uruier field-..conditions 

MüHer, Joachim~) (Münster); Taceoni, Reozo (Bologna/Italien); 
Steinriicken, Gerhard (Nienstädt) 
Abundanzdynamik des Rübennematoden (Heterodera schachtii) unter &"'m Einfluß 
unvollständig resistenter Zuckerrübenlinien 
The ejfect of incomplete resistance in sugar beet accessions on the popuiation 

dynamics of be.et cyst nematodes (Heterodera schochtii) 

Klinke., Armin {Mün!>ier) 

Einsatz einer virulenten Heterodera schac/1tii-Population zur Charakterisierung der 
Resistenzgene in Beta-Rüben 

Characten';:alion of resistance genes in the genus Beta with a virulent Heterodera schat.:htii population 
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Pw:io, Piotr ~); Grundler, Florian, M. W.; Wyss, Urs (Kiel): Sijmons, P. 

Identifizierung von ;,y11cytienspezifischen regulatorischen Sequenzen mit Hilfe des 

GUS-Reportergens in von H«terodera schachtii infizierten Arabidopsis thaliana

Pflanzen 
ldentiflcation ofspecificaifr regu!ated promoters in syncytia induced by Hetero

dera schachtii in roots oJA.rabidopsis thaliana 

Bünte, Rolf (Münster) 
Untersuchungen zur Resistenz innerhalb der Brassicaceae gegen Wurzelgaliennematoden 
(Afeloidogyne spp.) 

Investigations an rhe resistam:e of cruciferous planfs to root-knot nematodes 

(Aieloidogyne spp.) 

On:,rhoff, Andreas (Sinn) 
Eignung von Nematoden zum Biomonitoring von Ffü:ßgev-;ässersedimenten 

;\'ematodes as bioindicarors in mmmtain stream substrates 

Schlang, J. (Elsdort} Müller, J. 
Langzeituntersuchung zur biologischen Bekämpfung des Rübenzystennematoden 

Heterodem scliachti1 

Long-tem1 i11vestigafio11s 011 rhe biologicai controi qf the beet cyst nematode 

Heterodera sdiachlii 

Knuth, Peter (Stuttgart) 

Verhalten von Stengdäkhen (Dilylendws dipsaci) beim Anbau von Z'l'<ischen

früchten 

Responses of Stern 11ema1odes to cropping of green manures 

Kie"·nick, Sebastian~); SHmra, Richard A; Schuster, Ralf-Peter (BGrtn): 

Rodrigucz-Kain.ma, Rodrigo (Alahama/USA) 

Einsatz von Färbereagenzjen, alginathaltigen Netzen und anderen Trägermaterialien 

zur Bestimmung des antagonistischen Potentials büdenbürtiger eipathogener Pilze 

gegenUber pflanzenparasitären Nematoden 

Use of staining methods, alginate coated grids and other delivery systems for the measuremenl of the antagon.istic potential of 

egg pathogenic fungi toward plant 

parasitic nematodes 

Schmidt, Kai~); Sikora, Ric.bftrd A (Bonn) 

Temperaturbedingte EnM-ickJungszeiten von Heterodera schachtii 

T emperature dependent development rates of Heterodera schachtii 

Oemeos, C. Dietrich~\ Wyss, Un (Kiel) 

Charakterisierung der am Infektionsverhalten vonHeterodera schachtii Li-Larven 

beteiligten Wurzelexsudat-Komponenten 

Characterization and partial p-urification of attractants for Heterodera schachtii 

J 2 from »hite mustard root exudates 

Lung, Gerhard (Stuttgart) 

Phytosiderophoren in Wurzelexsudaten von Getreide als Kairomone für die In 
fektionsstadien von Heterodera avenae 

Phytosiderophores in root exudates of cereals acting as kairomones for the in

fection stages ofHeterodera avenae 
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Schmidt, Kay-Peter "); Gruad.ler, Florian M W. 
Charakterisierung sym.,;tie:n.spezifis.ch regulierter Wurzelproteine in lleterodera 

schachtii infizierten Arabidopsis thaliana~Pflanzen 

Characterisation of a root protein specificaliy regulated in Arabidopsis thaliana 

plants infected by Heterodera schachtii 

Böcken.hoff, Annette~); Gnmdler, Florian M. W. (Kiel) 

Charakterisierung von Zellinhaltsstoffen des Sync;1iums in Arahidopsis thaliana, 

die von Heterodera schachtii aufgenommen werden können 
Characlerisation of cytosoiic components witluirawnfrom syncytia in Arabidopsis thaliana by Heterodera schachtii 

Aumann, Jens (Kiel) 

Strategien zur Identifü:ienmg der Sexualpheromone sedentärer Nematoden 

Strategies for the identification of sex pheromones of sedentary nematodes 

Lange, Sabine; Grundier, Florian M. W.; Wyu, Urs (Kiel) 
Vergleichende Charakterisierung inkompatibler und kompatibler Wirt,Parasit

Beziehungen zwischen Arabidopsis thalü:ma und verschiedenen Zystennema
todenarten 

Characterisation of incompatible interactions betwe,;n Arabidopsis thaliana 

and severai cyst nematode species 

Lung, Gerhard {Stuttgart); Fr:ied, Arno (Karlsruhe) 
Biologische Bekämpfung freilebenOC>r Wu.rzelnematoden im Erdbeeranbau mit Zwischenkulturen 

Biological control of free-living root-nematodes in strawbeny cultun'r1g with intercrops 

Lung, Gerhard (Stuttgart); .Eiekdogiu, l H. (Adana/fürkei} Braun, .H. (Stuttgart); 

Payne, Tom (Ankara/Türkei) 

Die Verbreitung und Populationsdichte von Getreidenematoden - mögliche Ursache für 
Am;v.interungsschäden? Beispiele aus Süddeutschland und Z.entral-Anatolien 

Distribution and population densify of cereal nematodes - possible reasonfor winter damages? - Examples f/'Om southem 

Germany and Central Anatolia 

Natter, Ingeborg; Westpbal, Loi-e; Wridre, Gü.nte.r (Hannover) 

Untersuchtmgen zur Vererbung der Resistenz gegen den Nördlichen Wurzelgallen

nematoden, Afeloidogyne hapla, bei Daucus carota L 
lnvestigations regarding the inheritance of resistance of Daucus carota L. against the 1'./orthem root-lmot nematode 

Meloidogyne hapla 

Biologischer PflanzenscbutzlNaturstoffe (Sektion 30, 34, 38 und Poster) 

Biologicai Pest ConJrol ( Section 30, 34. 38 and Poster) 

Poehling, Hans-Michael (Göttingen) 

Vielfältigkeit in Agrarökosvstemen - ein wesentliches Element für den integrierten 

Pflanzens,;hutz und angew~dt~ Naturschutz 

Diversity of agroecosystems - an important aspect of integrated plant protection and twture conservation 

Wetzei, Theo (Halle/Saale) 

Zur Bedeutung von Blattläusen im Getrt.".ideökosystem 

~) nicht eingegangen 
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Llibner, Uwe {Halle/Saale) 

Untersuchung der Wirkung epigäischer Prädatorc,n gegen Blattläuse (Hom. Aphididae) mit Hilfe biochemischer Methoden 
Studies on the effec1 of epigaeic predators on cereal aphids (Horn., Aphididae) 1.sing biochemical methods 

Prozell, Sabine'\ WJedenmana, Gottfried (Berlin); Hauim, Sherif A. (Darmstadt); 
Wohigemuth, Richard 
Biologische Bekämpfung im Vorratsschutz- Einsatzmöglichkeiten von Trichogramma evanescens 

Biological control in stored~product prolection - Possibilities ofTrichogramma 

evanescens 

Kühne, Stefan (Kleinmachnow); Schrameyer, Kfa.U§ (Heilbronn) 

Räuberische Fliegen - ein bisher wenig beachkter Nützlingskomplex in Gev.i.!.chshäusem 
Preda/ory flies - an urmoticed compiex of beneficial organisms in gret,.,>nhouses 

&enisch. Anke~) (Kiel): Frnndre, Wittko (Hamb1trg); Höller, Carsten; Mkha, 
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Stepb.an G.; Möller, Alexandra (Kiel); Schulz, Stefan (Hamburg): Wyn, Urs (Kiel) 348 
Einfluß von H!>perparasitoiden auf das Fluchtverhalten von Primärparasitoiden und das Reproduktionsverl:talten von Blattläusen 
fnfluence of hyperparositoids an escape behaviour of primary parasitoids arid on reproduction of aphids 

Mkba, Stephan G. ") {Kid); Ibarra, Daniel; Fram::ke, Wittko (Hamburg): 
Wyss. Un (Kid) 
Erkermung von PHanzenduftstoffen (S;..nomonen) <lurch den Blattlaus-Primär~ 
parasitoid<..'IlAphidii.s uzbekistanicus (Hymenoptern: Aphidiidae) 

Recognition of plant odours (synomones) by the aphid pn-mary parasitoid Aphidius 
uzbekist,:mi{:1.ls (}fvmenoptera: Aphidfidae) 

349 

Stommel., Heike~); Böbmer, Bernd (Bonn) 350 
Einsatz von Steinemema feltiae gegen T rauennückenla:rven unter besunderer Berticksichtigung der Adaption der Nützlinge an 
das Kultursubstrat 
Use of Sieinemema feltiae agaillst lan,ae of the sciarid Jly Bradysia paupera in 

special considerotion of the adaption to the soil 

Sermunn, R "); Kiistner, U.; Höhner, S. (Berlin); Hirte, W. 

Wirksamkeit einer Bodenapplikation des e:ntomopathog>;!nen Pilzes Verticiflium 

lecanii gegenüber Thysanopteren 
Effectiveness of a soil application of the entomopathogenic fungus i'erticiliium 

iecanii on Thysanoptera 

Wilhelm, lnrkb (Sachsenheim) 
Infektionen an Wolläusen durch Verticillium iecanii an lnnenravmbepflanzungen 
Artificial infections in Planococcus citri caused by Verticillium lecanii on indoor 
piants 

Nutdrnree, Sir(); Micha, Stephan G.; Wyss, Urs (Kiel) 

E-ß-Famesen im tritrophischen System: Große Getreideblattlaus (Si!obion avenae), 

Primärparasitoid (Aphidius uzbekistanicus) und Hyperparasitoid (Alloxysta victnX) 

E-ß-famesene in a tritrophic system: grain aphid (Sitobion avenae), primary para

sitoid (Aphidius uzbeldstanicus) and hyperparasitoid (Alloxysta victn·x)) 

Schulz, Dietmar ~); Heupei, Monika; Wolf, Gerhard A {Göttingen) 
Untersuchungen zu Mechanismen und Steuerungsfaktoren der antagonistischen 
Wiikung von Pseudomonas fluorescens B5 im System Beta vulgaris -Pythium ultimum 
Biologicai control of Pythium ultimwn in sugar beet by Pseudomonas jluorescens B5 
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Bocl:iuw, Helmut (Berlin) 
Populationsd)11limlsches Verhalten von Bacillus subtilts beim Einsatz als Mittel für 
den biologischen P:flanzenS{;hutz 
Population. dynamic of Bacillus subtiiis after introductions as biocontrol agent 

Turban, Giilay (lzmir-Bornova/Tflrk-ei) 
Cylindrocarpon oiidum (Wollenw.) Wollenw. var. olidum als starker A.ntagooist 
gegen Pilze und ein neuer Kandidat für die biologische Bekämpfung 
Cylindrocarpon olidum (Wollenw.) Wollenw. var. olidum as a strong antifungal anfagonist aml a novel candidate for 
biological control 

Köhl, Jü.rge1/); Moib.oek, W. M. L; van der Pl.as, C. H; Fokkema, N. J. 
(W agen:ingen/Niederlande) 
Einsatz von Antagonisten zur Reduktion der Sporulation von Botryfis spp. in 
abgestorbenem Blattgewebe 
Reduction of sporuiation of Botrytis spp. by ,mtagonists in necrotic ieaf tissue 

355 
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357 

Böbmer, Bernd (Bonn) 358 
Versuche zum Einsatz des apathogenen Fusan·um orysporum-Iwlates ~po 47~ 
gegen Fusan"um o:xysporum an Cyclamen persicum 
Experiments for using the apathogene Fusari11m oxysporum i.solate 'fV 47' against Fusarium oxysporum by Cyciamen 
persicum 

Knmape, Christian (Rostock): Seidel, Dieter 359 
Untersuchungen zur Eignung des Bodenbakteriums Xanthomonas mafrophilia zur biologischen Kontrolle der Rapspathogene 
Rhizoctonia solani und Verticiliiumdahliae 
Biological control of Verticillium dahiiae awi Rhizoctonia soiani on oilseed rape 
by the naturally occuri11g rhizosphere bacten·um Xanthomonas maftophilia 

Lüth, Peter (Wismar) 
Erste .Ergebnisse zur Bekämpfung von Sclerotinia sclerotiorum im Rapsanbau mit 
Hilfe des pi1zlichen Antagonisten Coniothyriwn minitans 
The control <?J'Sclerotinia sclerotiorum with the fun.gal antagon.fst Coniothyn·um 
minitans in oilseed rape 

von Ti.edemann, Andreas") (Ithaca/USA); Hedke, Katrin (Kiel} 
Versuche zur Eindämmoog von Sclerotinia sclerotiorum durch Einsatz von sklerotien
parasitischen Antagonisten im Gewächshaus und Feld 
Control of Scierotinia sclerotiorum by application of mycoparasilic antagonists in greenhouse and jield experiments 

Beckmann, Bernhard"); Hettefu.ß, Rudolf(Göttingen) 

Untersuchungen zur Bildung von Terpenen als Phytoalexine in Baum\VOlle 
lnvestigation:, about the JOnnation ofTerpenes as phytoalexins in cotton 

Stoll, Gaby~) (Aachen); &jm, Chrbtie (Cebu/Philippinen); Koch, Werner (Stuttgart); 

Klingauf, Fred (Braunschweig) 
Giiricidia .sepium ~ eine mögliche Quelle von Semiochemkals mit eiablagehenune.nder 

Wirkung auf Piutella xyioste/la (L.) (Lepidoptera: Ypononeutidae) 
Giiricidia sepium as a possible source of semio-chemicals deterring oviposition of P!utella sxylostella {L.) (Lepidoptera: 
Yponomeutidae) 
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Gloger, Klaus~) {Neustadt/Weinstraße); Vogler, Bernhard (Stuttgart); 

Riidel, Maria (Neustadt/Weinstraße) 

Nematizide Pflanzenrohe:,,,i:rakte und ncmatizide Reins.ubstanzen aus Solidago canademis L 
Nematiddai plant extrocts and two nematicidal plantcompounds of Solidago canadensis L 

~imer, Klaus (Ascherskbt!n) 
Eignung des Granulose-Virus <les Apfdwick1e:rs ((vdia pomoneiia L.) (CpGV) zur 

Bekämpfung des Erbsenv.icklcrs ( ()>dia nigricana Steph.) 

Suitability of the granulosis virns ofthe codling moth (Cydia pomoneila L.) 
controliing the pea nwth ((vdia nigricana Steph._j 

Kremer, Micllsel; Grol.h:nann, Friedrich (Stuttgart) 

Untersuchungen zur antagonistischen Wirkung fluoreszierender Pseudomonaden 
gegen Blattkrankheiten der ili.-rstc 
Studies on the antagomstic ejfect of fluorescent pseudomonads against !eaf diseases of barley 

Zeller, Wolfgang; Wolf, Birgit (Dossenheim) 

Biologioche Bekämpfu.1.g <les Feuerbrandes (Erwinia amylovora) mit bakteriellen Antagonisten 
Biological control ofFireblight (Erwinia amylovoro) with bacten·at antagonists 

Zeller, Wolfgang; Mende, Astrid; Belfert, Syhia (Dossenheim) 
Zum Einfluß bakterieller und pilzlicher Antagonisten auf Phytophthora-Krankheiten bei Erdbeere und Himbeere 

Effects of antagonistic bactenll and fungi to Phytophthora diseases on strawberries 

and raspbem·es 

Hasky, Katja; Sikora, Rid1ard A (B01Ul) 
Untersuchungen zur systemischen Wirkung antagonistischer Rbizospltärebakterien 
auf den Kartoffelzystennematoden Giobodera pallida an Kartoffeln 
lnduced systemic resistance - a mode of action between ant.agonistic rhizosphere 

bacteria and the potato cyst nematode G!obodera pallida on potato 

Keuken, Oliver; Sikora, Richard A. (Bonn) 

Studien zum Einfluß eines pflanzenwachstumsfördernden Bacillus subülis- Stammes 
auf Meloidogyne incognita-Larven {L2) 

Investigaiions to estimate the action of a plant growth promoting Bacillus subtilis 

strain on Meloidogyne incognita jul'eniles (L2) 

Schmiedeknecht, Gunter; Bod1ow, Helmut; Junge, Helmut (Berlin) 

Biologische Bekämpfung bodenbürtiger Schaderreger bei Kartoffeln 
Biological control of soiiborne diseases on. potatoes 

Sadlers, H!llns-Martin; Keuken, Oliver; Sikora, Richard .A.; Lenz., Fritz (Bonn) 
In vitro-Versuche und Freilanduntt.'Isuchungen zur Wirkung von Bacillus subtiiis 

aufTomate 
Jn~vitro assays and field trials to estimate the action of a plant growth promoting 

Bacillus subtilis strain on tomato 

Reineke, A.; Zebitz, CJaus P. W.; Albert, Rcinbard (Stuttgart) 
Isozym-Analyse zur Differenzierung von Beauveria brongniartii (Sax.) Petch..Stämmen 
unterschiedlicher Vi.-rulenz gegenüber Scarabaeiden 
Isozyme analysis for differentiation of B.S. stroins with different virnlence to scarab beetles 

Leibinger, Wolfgang; Mendgen, Kurt (Konstanz) 
Biologische Bekämpfung von Lagerlliuleerregern am Apfel 
Bioiogical control of postharvest diseases of appies 
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Denzer, Heinrich (Auer/Italien) 
Übenvinterung und Parasitierung bei Uneinula necator in Südtirol 
Hilbernation and parasitation of Uncinuia necator in South Tyrol 

Eggler, B. D.; Groß, Atme (Andernach) 
Pflanzenbehandhmgsmittel natürlichen Ursprungs; Pilzvorsorge ~ ein Pflanzenstärkungsmittel 
Plant treatment mediums ofnatural origin; "PILZVORSORGE" - a plant restorative 

Steinmetz. Joachim; Schönbeck, Fritz (Hannover) 
Zur Formulierung und Applikation von Tn·choderma harzianum und Gliocladium 

roseum als Antagonisten bodenbürtiger Schaderreger 
Formulatüm and application of antagonistic Trichodenna han:ianum and Gliocladium 

roseum to controi soil-bome diseases 

Romeb, Jörg (Stuttgart, Gießen); Zebitz, Claus: P. W. (Stuttgart); Seifert, Gerhard (Gießen) 
Fern- und Nahorientierung von Encarsia fonnosa GAHAN 
Se.arching behmiour of Encarsia formosa GAHAN (Hymenoptera: Aphelinidae) 
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Hanau, Sherif; Wiibrer, Bernd Gerald; Rost, Wilfried Martin (Darmstadt) 379 
Die Anwendung von Eiparasiten der Gattung Trichogramma zur Bekämpfung des Pflaumenwicklers Cydia funebr.ana 

(Treitschke) 
The use of egg parasi:toids of the genus Trichogramma for the control of the plum /mit moth Cydia funebrwia (Treitschke) 

Ganer, Alberto (Limburgerhof); Dsnnemann, R Kurt (Freiburg) 380 
Erfahrungen zur Freilandtermink-rung von Trichogramma (TRICHOCAP) gegen den Maiszünsler (Ostn'nia nubilalis) 

Experiences in the field-based determination of the optimum time schedule for the practical use of Trichogramma ([RICHCAPJ 

against European cornh-orer (Ostdnia nubilalis) 

Löchte, Christian; Sengonca, Cetin {Bonn) 381 
Entwicklung von Spritz- und Sprühverfahren zur Ausbringtmg von Chrysoperfa 

camea (Stephens)-Eiern zur biologischen Blattlausbekämpfung in Freilandkulturen 
Deveiopment of spraying techniques for applying the eggs of Chrysoperia carnea (Stephens) for the biological control of 

aphids in field crops 

Camara. M (Göttingen); Borgemebter, C. {Cotonou/Benin); Ma.rkbam, R. (Davis/USA); Poehling, Han!i-Mkhacl 
(Göttingen) 382 

Elektrophoretische Untersuchung ztUll Beutespektrum des Prädators Terem·osoma 

nigrescens Lewis (Col.: Histeridae) 
Electrophoretic analysis of prey composition of Teretriosoma nigrescem Lewis (Co!.: Histen·dae)) 

Eppler, Arne (Gießen) 383 
Der hemmende Einfluß von Niemprodukten auf Bakterien 
The inhibiting effect of neem products on bacteria 

Eppler, Ame (Gießen) 
Der hemmende Einfluß von Niemprodukten auf Pflanzenviren 
The inhibiting ejfect of neem.products an plant viruses 

MüUer•Riebau, Frank; Berger, Bernhard; Yegen, Oktay (Göttingen) 
Untersuchungen zur fungitoxischen Wirkung von etherischen Ölen au.s türkischen 
Wildkräutern auf ph)topathogene Pilze 
Chemical composition and fimgitoxic properties to phytopathogenic fungi of 

e.ssential oiis of selected aromatic plant.s growing wild in Turkey 
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Macek, Joze; Weiiguny, Helena (LjubljanafSlowenien) 386 
Die Wirlrung kaltsterilisierter Kompostauszüg.e auf das Myzelwachstum und Sp,orulierung einiger parasitischer Bodenpilze 
The influence of cold sterilized compost extrocts an the growth and sporulation of some parasitical fungi 

BrandJ, Franz (Frankfurt) 387 
EXHIBIT G 25(Th1) und EXHIBIT F 2i™) -Innovative Technologie im Biologischen Pflanzenschutz 
EXHIBIT G 25 (FAl) and EXHIBIT F 27 (IM) - innovative technology for biological control 

Lehmann, Wolfgang; Langenbrucb, Gustaf-Adolf(Dannstadt) 388 
Versuche zur lvlischbarkeit der Pflanzenstärkungsmittel Myoo-Sin und Bio-Sill mit einem 
Bacillus thuringiensis-Präparat 

lnvestigation in mixture of the plant enhancers Myco-Sin and Bio-Sin with Bacillus thuringiensis 

Witthinrich, Jan; Höller, Canten; Wy.ss, Urs (Kiel) 389 
Das Blattlaus-Sexualpheromon Nepetalacton - ein Lockstoff für den Blattlaus-Primär-
parasitoiden Praon vo!ucre (Hyme:noptera: Aphidiidae) 
The aphid sex pheromone, nepetalacon: an attractant for the aphid primary parasitoid Praon 'l'Oiucre (Hymenoptera: 
Aphidiidae) 

Latten, Jutta (Darmstadt); Scherer, Maria 390 

Resistenzinduktion in Labor und Freila,.-id mit Hilfe von Pflanzenextrakten 
Iwiuction of resistance via plant e.xtracts in the iaboratory andin the fleld 

Gottwald, Rein.hold (Güterfelde) 

Wirkung von NeemAzal-F auf Larven des Kartoffelkäfers (Leptinot.arsa decemlineata Say.) 
Effect of NeemAzal-F against the larvae of Colorado beetles (Leptinotarsa decemiineata Say.) 

Fungizide/Bakterizide (Sektion 28, 32 und Po.'>ier) 

Kühl, Anke~); Raum Jürgen (Frankfurt) 

CGA 219417 - ein neuer fungizider Wirkstoff mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten 

CGA 219417 - a novel fungicidai compouwi with a broad spectrum activity 

Kühl, Anke"'); Nau, K-L 
CGA 173506 - ein neuer fungizider Wirkstoff~ abgeleitet aus dem Bereich der Naturstoffe 
CGA 173506 - a novel fangicidal compound - reiated to natural products 

Blankenagel, Rainer (Ingelheim) 

Die Wirkung von ACROBAT Plus gegen Kraut- und KnoUenfüule an Kartoffeln in mehr" 
jährigen Exakt- und Praxisversuchen 
Activity of Acrobat Plus against late potato blight in trials of several years under experimental and practicai conditions 

391 
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Garvert, Ulrich"); Winter, Erika; Milling, Ricl:u1rd; :Oanieh, Alison (Düsseldorf) 395 

Scala® - ein neues Fungizid zur Bekämpfung von Botrytis cinerea im Weinbau so'Wie Ventuna inaequaiis und V enturia pirina 
in Kernobst 

ScaJal&, a new Fungicide JOr the Cantrol of Botrytis cinerru in vine and Venturia inaequa!is and V enturia pirina in Topfruit 

.Köhle, H.; Rademacher, W.; Retz.laff, G. 
Wid-ungsmechanismen von Strnbilurinen bei Pilzen und Pflanzen 
Mode of action of stobilun'nes in fungi and plants 
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Ammermann, Eberha;<O; Lorenz, Gisela; Schelberge:r, Klaus (Limburgerhoi); Wenderoth, Bernd; Sauter, Hubert; 
Rentzea, Costin (Ludwigshafen) 397 
BAS 490 F - ein breit wirksames, fungizides Strobilurin 

BAS 490 F - a broad spectrum fun_gicidal Strobilurin 

Geider, Klaus"); &reswill, Stefan; &llemrum, Peter; Aldridge, Phiilip {Heidelberg) 398 
Wechselwirkung des Feuerbranderregers Erwinia amyiovora mit Kupferionen, Streptomycin und alternativen 
Bekämpfungsmethoden 

lnteraction of the fireblight pathogen Erwinia amylovora with copper-ions an.d streptomycin and alternative control methods 

Leisse, Norbert"); Pub!, Thomas (Düsseldorf) 

Wirtschaftliche Bedeutung von Halmbasisfusario.sen an Getreide und ilire Stellung im 
Gesamtkomplex Fusan'um 
Economic importance of stem-based Fusarium in cereal crops and its position in the complex of Fusarium diseases 

399 

Saur, Re"inhold"); Schelberger, Klaus; EUen'berger, Walter (Limburgerhof) 400 
Befallssituationen mit Pseudocercosporella herpotrichoides an Wintergetreide in verschiedenen Ländern Westeuropas und 

Bekämpfüngsmöglichkeiten mit Opus® und 0pus® TOP in den Jahren 1988 bis 1993 

Disease incidence of Pseudocercosporelia herpotrichoides on winter cereals in different west european countries an.d control 

possibilities with Opw/ff and Opus@yop 

from 1988 to 1993 

W.iede, !(li.uu "); Gall, Astrid 

Infektionsverlauf von Leptosphaeria nodorum und mögliche Bekämpfüngsstrategien 

mit Opus® TOP unter starken Befallsbedi."l.gungen in Freilandversuchen 1993 

The epidemiology of Leptosphaeria nodoni.m and strategies of contml with the new fo.ngicide Opus Top in fieid tdals J 993 

R.ottenwöhrer, R "'); Sdnmn, H; Risch, H.; Zimmer, E.-W. (Kleinkarlbach) 

Diniconazol • ein neuer fungizider Wirkstoff für Getreidemittel 
Diniconazole, a new active substance acting as fungicide for seed dressing products 

in cereals 
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Haarhvff, Stefan~); Pü:Uen, Peter; Schiller, ReinboM (Köln) 403 
Triticonazol - ein neuer BcizmitteJ1,1,irkstoff gegen Blattkrankheiten an Getreide 
Triticonazoi - a new seed treatment for use against foliar diseases of cereals 

Scheid, Luitpold"); Felsenstein, Friedrich G. (Freising); Verreet, Josef-Alexander (Kiel) 404 

Wirkstoffspfü:ting bei der Mehltaubekämpfung in Weizen: Bestandesepidemiologie 
und Fungizidresistenzbildung des Krankheitserregers 

Splitting of frmgicides for control of wheat mildew: epidemiology and fungicide 

resistance ofthe pathogen 

Felsenstein, Friedrich G. (Freising) 405 

Einschätzung des Resistenzrisikos des Weizenbraunrosts gegenüber dem Wirkstoff Epoxiconazol anhand länderübergreifender 
Sensivitil.tsstudien 
.Evaluation of resistance risk of the wheat ieaf 1"'.JSt tawards the compound epo.xi· 

conazol based on sensitivity studies on an international scale 

Pontzen, RoJt); Maule.r-M:adu:dk, Astrid (Leverkusen) 

Zwn Einfluß von T ebuoonazole auf die MJ,i,,::Cltoxinbtldung durch Getreidefusariosen 

l:!."ffect oftebuconazole on production ofFusarium mycoto.xins in cereals 

406 



Roos, Heribert") (Düsseldorf); Reich, Barbara (Hannover) 

Resistenz-Management im Krautfäuleschutz - neue Möglichkeiten mit dem systemischen Fungizid TA rroo® 
Resistance Afanagement in Controf of Late Blight - New Chane es with the Systemic 

Fungicide Tattoo@ 

Trabert, Michael; Kühl, Anke 

Zenit®- neue Möglichkeiten bei der Mehltaubekämpfi.mg in Getreide auf Basis von Fenpropidin 

Zenitf5.- new possibilities for miidew controi in cereals baseti on Fenpropidin 

Heneann, Dietrich; Gisi, Ulrich (Wi.tterswil/Schweiz) 

Untersuchungen zur Mobilität von Cyproconazo! in Getreidepflanzen 
Mobility ofCyproconazoie in cereal plants 

Leinhos, Gabriele Margot Elisabeth; Gold, Randall Evan (Limburgerhof) 
Wirkungsweise von BAS 490 F auf die Entwicklung von verschiedenen Blattpathogenen 

Effect of BAS 490 Fon the development of plant pathogenic fangi 

Hose, Uwe; Bnmdt, Ulrich; von Jagow, Gebhard (Frankfurt) 
Der Wirkungsmechanismus des Strobihuinderivats BAS 490 F 

The Mechanism of Inhibition by the Strobilurin-Derivative BAS 490F 

Schulz, Hellfried; Jorgensen, Lise Nistrup (Lyngby/Dänemark) 
Tue sensitivity of eyespot to fungicides in Denmark l 986 - 1993 
The sensitivfty of e:yespot to fungicides in Denmark 
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Moiien, Albert; Kühl, Anke (Frankfurt) 413 

Gambit® - neue Horizonte in der Pflanzkartoffelbcizung 
Gambit,:ff,.. new horizons for seed treatment in seed potato production 

Goflmann, Monika (Berlin); Adam, Lothar; Richter, C (Güterfelde) 414 
Fungizidanwendung bei Winterroggen zur Reduzierung des Fusarium~Befülles an der Halmbasis und der .Ahre 
Application of fungicids by rye to reduce Fusarium - infection on the basis of stem a on the ear 

Re:tilha, Lutz; Ceynowa, Jürgen; Peters, Birgit (Kiel) 415 
Verteilung von Triadimeno! und Tebuconazol in Winterweizen nach einmaliger und nach Splitting-Anwendung 
Distribution ofTriadimenoi and T ebuconazole in winter-wheat plants after single and 
refter split application 

Ta,ca, Gbeorghe(BukarestJRumä:nien) 416 
Forschungsergebnisse zum Einfluß einiger neuer Fungizidpräparate auf das Wachstum dreier isolierter Micromyceten von 
Gemüse und Obst 
Researches on the injluence of some new fangicides upon the growth and sporu/ation of three micromicetes isolated from fruits 
and vegetables 

Wellmann. Heilire; Schauz, Karl (Bremen) 
DM1-Resistenz bei Ustilago maydis: Untersuchungen zur Kreuzresistenz und Sterolanalysen 
DMl-Resistance in Ustilago maydi:s: Cross-resistance pattems and steroi analyses 

Eberie, Andrea; Schauz, Karl (Bremen) 

Untersuchungen zur CGA 173506-Resistenz am Modellorganismus Ustilago maydis 

lnvestigations on CGA 17 3506-resistance in Ustilago maydis 

417 
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Pop1.dationsd_ynamik/Prognose/Entscheid1.1ngshiifon (Sektion 15, 19, 23 und Poster) 
Population Dynamics!Prediction!Decision Aids (Section 15, 19, 23 and Poster) 

Wintgen, A. ~); Poehling, HarH-Michael (Göttingen) 419 
Epidemiologie des Gerstengelbverzwergungs-Virus (BIDV) und Übe:twintenmg von Getreideblattläusen in Norddeutschland 
1990, 1992 und 1993 

Epidemiology of bariey yellow dwarf virus and ove;winten·ng of cereaf aphids in North= Gennany J 990, J 992 and J 993 

Schnelle, Christian~); Poehling, Hans-Michael (Göttingen) 420 
Populationsdynamik von Aphiden und Coccinelliden und ihre Beeinflussung dUich gestaffelte Aufvmndmengen von Insektiziden 
in Ackerbohnen 
Population dynamics of aphids and coccinellids in faba beans treated with low dose 
rotes of insecticides 

Habermeyer, Johann (Freising) 

Populationsdynamische Untersuchungen zur 'Kraut- und Knolk:nfä.ule (Phytophthora infestans) unter süddeutschen 
Anbaubedingungen 
Population--dynamic studies on potato late biight (Phytophtora infestans} in sou.th Germany 

Zeller, Wolfgang~); Berger, Frledbelm (Th>ssenheim); GutM.:he, Volkmar (Kleinmachnow} 
Entv.:ick1ung eines neuen Prognoseverfahrens für den Feuerbrand 
Development of a new forecasting system for Fireblight 

Döiz,. Andreas (Stuttgart) 

Dreijährige Erfahrungen mit dem Meßnetz für den Schorfivamdienst in Baden.-Württernberg 
The logger network for apple scab waming in Baden-Württemberg - 3-years experiences 

Tischner, Helmut (Mtlnchen) 
Weizenmodell Bayern - ein InsmL-inent für Beratung und Praxis 
Wheai crop system of Bavana - an instrument for advisers and fam1ers 

Scherer, J. ") (Berlin, Kiel); Schulz, Franz-Adalbert; Schumann, Karl; 
Teresiak, H. (Berlin); Verreet, Joseph~Alexander (Kiel) 
Anwendung des Integrierten Pflanzenschutz-..~ystems (IPS-Modell Weizen) unter besonderer Berücksichtigung einer 
Betriebsstruktur Ostdeutschlands 

The cereal diagnosis system IPS~Modeli Weizen integrated plant protection measures u.nder the special farming conditians in 
Eastem Germany 

Heim, M ~) (Kiel); Sturm., K (Puteaux Cedex/Frankreich); Verreet, Joseph-Alexander (Kiel); Zi.nkernagei, Volker 
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(Freising) 426 
Überprüfung und Einführung des Integrierten Pflanzenschutz-Systems (IPS-Modell Weizen) in verschiedenen Anbauregionen 
Frankreichs (l 991 bis 1993) 

Introduction and verification of the Integrated Plant Protection System (lPS-model wheat) in different wheat growing areas of 
Fronce in 1991 to 1993 

Büschbcll., Thonta§ (Leverkusen); Mauler-Madmik, Astrid~) 427 

Mehrjährige Versuchsergebnisse und Erfahnmgen unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit mit dem Bayer-Getre.ide
Diagnose-System 
The Bayer Cereal Diagnostic Systemafter VerreeVHojfman.n: Testdata, expen·ences and economic aspects gained after several 
years offield use 



Appei, J, ~); Habermeyer, Joluinn (Freising) 428 

Das IPS Modell Gerate (Gerstenmodell Bayern)~ ein Entscheidungsmodell fl.tr Winter- tmd Sommergerste: Erfahrungen aus 
dem praktischen Einsatz in bayerischen Betrieben 
The !PP BARLEY • a decision supporting system to control diseases in winter and spring barley: experiences with the practical 
use in &waria 

S!:ib.Je-Csech, Unub; ~); Kühl, Anke (Frankfu,,"'t) 

Septoria Watch - Erfahrungen mit dem. Frühwam:,"Ystem tbr den Septoria-Befä.!l 

Septoria Watch • experience with the early waming system for Septoria attack 

Rikker, Peter~); Hartleb, Horst; G!.ppert, Renate (Magdeburg) 
Überprüfung verschiedener Verfahren der Halmbruchprognose in Winterweizen 
und Winterroggen in Sachsen-Anhalt 
Examinat/&1 of differem methods ofeyespot forecast in 'Winter wheaf am:i winter rye in Sachsm'h-4.nhalt 

Roßberg, Dietmar (Kleinmachnow) 

Computergestütztes Infonnationssystem zu Befall-Schaden-Relationen 
Computer aided infonnation system on infestation-damage-relations 

Gutsehe, Volkmar (Kleinmachnow) 

Vereinfachtes Grundmodell für die S}TIOptische Bewertung der Risikopotentiale 
von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen 
Simplified basic modei of a synoptü: assessment of n'sk potentials of ac!ive ingredients of plant protection products 

Friedrich, Stephanie (Hannover) 

Prognose der Infektionswahrsche:inlichkcit durch Echten Mehltau an Winterweizen anhand meteorologischer 
Eingangsparameter 
Forecasting !he infection proba.bility by downy mildew of winter wheat using hou;fy met,eorological input variables 
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Aust, Hans-Jürgen~); Söndgenth, D.~ Venscbott, B. (Braunschweig) 434 
Das Lesliemodell, ein neuer Ansatz zur Simulation der Populationsdynamik von Pflanzenkrankheiten erläutert am Beispiel des 
Weizenmehltaus 

The Leslie Modell.' a new concept for simulating the popu/;Jtion dynamics of plant diseases, using powdery mildew of wheat as 
an e:w.mple 

Bmns, Jens~); HeitefQß, Rudolf (Göttingen) 43 5 

Untersuchungen zu Verlustprognosen von Mehltau an Winterwei7..en unterstützt durch eine wetterbasierte Befällssimulation 
lnvestigation on loss forecasting of powdery mildew in winter wheat supported by a disease progress simulation based on 
meteorologica/ parometers 

Volk, Thom!II! "); Frahm., Joh111nn; Streit, Ulrich (Münster) 436 

Pflanzenschutz~Beratungssystem PRO _PIANT ~ ROckblick auf die fünfjährige Entwicklungsphase und Ausblick 
The decision-supporl system PRO _PIA},T • pass the five years old developmenf in reYiew and outlook 

Pons, Jöm (Gießen); Hau, Bernlu11rd~) (Hannover) 437 
Die Dynamik von Subpopulationen unterschiedlicher Fungizidresistenz beim Gerstenmehltau 
Dynamics of subpopulations of bariey powdery mildew differing in fangicide resistance 

llidner, Kentin; Burtb. UJricb; Stacbewicz, Bans; Gutsehe, Volkmar (Kleüunachnow) 438 
Ermittlung der Wirkeigenschaften von Phytophthora-Fttnglziden für die Epidemiesimulation 
lnvestigations on biological properties offungiddes against Phytophthora infestans 

and their reflection in a :simuiation modei 



Sdmlze-fülfing; Johnen, Andreas; Volk, Thomas {Münster) 
Das Pflanzenschutz-Beratungssystem PRO _PLANT für Getreide, Raps, Mais und Zuckerrüben 
The decision-support system PRO ~PJ.AJ,iT for cereals, rape, maize and sugar-beet 

Kleinhenz, Benno; Jörg, .Erich (Mainz); Gubche, Volkmar; Kluge, Eberhard; 
Rossberg, Dietmar (Kleinmachnow) 

Vorstellung des Programmpaketes PASO (Prognose agrarischer Schadorganismen) 
Presentation of PASO (1-<0recasting of noxious organisms in agriculture) 

439 
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Meyer zu Brkkwedde, Wolfgang; Poehiing, Hans-Michael (Göttingen) 441 

Verbesserung der Getreideblattlausprognose und der Prognose des Gelbverzwergungsvirus der Gerste mit Hilfe von Saugfallen 
Forecasting of cereal aphids and Barley Yellow Dwaif Virus using suction traps 

Hamm, Rainer T. (Limburgerhoi); Manisch, Lothar W. {Balingen) 442 
Klimasimulation in der Pflanzenschutzmittel.forschung 
Climate simuiation in pesticide research 

Zimmermann, Johannes; Hähnel, Gottfried (Dresden) 443 
Aufbau eines agrarmeteorologischen Meßnetzes in Sachsen unter Einbeziehung der Daten des Deutschen Wetterdienstes sowie 
l l eigener Stationen und 27 Kleinmeßgeräten in Kulturbeständen 
The organisation of an agrometeoroiogical network with 11 own weather stations and 

27 little agrometeorological stations for phytoprotection in planting involving dates of 

Gennan WOOther Seniice in Sa.xonia 

Freier, Bernd; Burth, Ulrich; PaHutt, Bernhard; Lindner, Kerstin; Plusd1keH, Uwe; 
Scllmann, Jörg (Kleinmachnow) 444 

Neuer PC-gerechter Wissensspeicher zum integrierten Pflanzenschutz für wichtige Feldbaukulturen unter den Bedingungen 
eines Marktfruchtbetriebes 
New PC...Jmowledge store on integrated plant protection for imporumt fieid crops under the conditions of a commercial crop 
fam, 

Knaust, Hans-Jörg; Pocliling, Hans-Michael (Göttingen) 445 

Untersuchungen ZUI sekundären Ausbreitung von Sitobion avenae (F) im Labor, im Freiland Wld in Computersimulationen in 
Abhängigkeit von der Temperatur, von BYDV~Infektionen un-d von Saatgutbehandlungen mit Irnidadoprid: .Beelfu'1ussung von 
Varianz/Mittelwert-Indices, Autokorrelation und Variogrammen 
Studies on the secondary spread o[Sitobion avenae in the lab.oratory, in the fieid andin computer Simulations affect.xl by 
temperature, BYDV am! an imidacloprid seed tratment: effects on point pattems, autocorrelation and geostatistics 

Hau, Bernhard (Gießen); Kniger, Ulrich (Hannover) 446 
Zur Interpretation von Befallshäufigkeit~Befallsstärke-Relationen bei Blattfleckenkrankheiten 
On the interpretation of disease incidence-severity relationships for ieaf spot diseases 

Kast, Walter Klaus (Weinsberg); Walter, Manfred (Heilbronn) 447 
Eine Falle zwn Nachweis lebens-fähiger Sporangien 
A spare trap for coUecting infectious spomngia 

Anwendwtg5tedmik (Sektion 12. 16 tmd Poster) 
Application Technique (Section 12, 16 and Poster) 

Schmidt, Klaus (Stuttgart) 
Einstellung und Verteilung von Sprühgeräten im Obstbau 
Adjustment and distn'bution of orchard sprayers 

448 



Bäcker, Gerhard~) (Geisenheim); Bleifeld, Helmut (Hattersheim) 

Bodenbelastung beim Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln unter besonderer 

Berücksichtigung der Recyclingtechnik 
Soil contamillation by application of plant protectives under special consideration 

of recycling tedmiques 

Herbst, Andreas~); Schmidt, Holger (Braunschweig) 
Auslegerbewegungen und Verteilungsqualität bei Feldspritzgeräten unter praktischen Einsatzbedingu,.;gen 
Spray boom movements and deposft distribution from boom sprayers in practical conditions 

Wygoda, Hans..Jürgen (Kleinmachnow) 
Untersuchungsergebnisse zur effektiven Gestaltung des Kaltnebelns 

Results of investigations for an efficient design of cold fagging 

Koda, Heribert~); Weißer, Peter (Mainz) 
Untersuchungen z;ur Verteilung von Pflanzenschutzmitteln bei der Applikation mit Laborspritzanlagen 

Investigation of laboratory spray track configuration on pesticide distribution 

pattems 

Ganzelmeier, Heinz~); Ludewig, Conrad (Braunschweig) 
Messungen an Tropfen im Strahl von Einzeld!isen und im Düsenvt.'Tband 
Aleasuremeuts of droplets on spray fan of sing/e and multiple nozzies 

Osteroth, Hans..Jürgen ~); Rautmann, Dirk (Braunschweig) 

Neues Verzeidmis der BBA "Verlustmindernde Geräte" 

l'lew !ist of the BBA "Loss-Reducing Sprayers" 

Herbst, Andreas*); Nittpon, Joachim (Braunschweig) 

Auffang-Effizienz verschiedener Kollektoren für den Schwebeanteil der direkten Abtrift 

Separation efficiency of several collectors for airbom drifi 

Kaul, P. (Kleinmachnow); Gebauer, S, 

Abtriftmodellierung für Feldspritzgeräte 
Simulation of Drift for Fieid Sprayers 

K-enting, Elmar ~) (Leverk<1sen); Rautmann, Dirk (BtalllIBchweig) 

Die Reinigung von Feldspritzgeräten 

Cleaning Field Sprayers 

Meyer, R "); Nau, K-L 
Ciba Link - Erfahrungen mit dem System v.ieder befüllbarer Kanister für Pflanzen

schutzmittel in der Praxis 
Ciba Link - Practical experiences with plant protection agents in refillable containers 

Gröner, Hans~); Frank, Rudolf (Limburgerhof) 
Untersuchungen zur Verteilung von dispersen Pflanzenschutzmitteln in Ausbringungsgcräten mit einem neuen Testsystem 

Evaluation of Product Distribution in Spray Tank Application l)Jl Means of a New 

Test System 

Patel, Anant V.; Muscat, AndTeas.; Vorlop, Klaus-Dieter (Braunschweig); 

Müller, Rainer; Wagner, Christina (Kleinmachnow) 

Verkapselungsverfahren für den Pflanzenschutz 
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Bäcker, Gerhard {Geisenheim); Bleifeld, Helmut (Hattersheim) 

Stand der Recyclingkchnik bei der Pflanzenschutzmittelapplikation im Wein- und Obstbau 
Stage of development in recyding techniques for application of plant protectives 
in vine and orchards 

460 

Men:scbel, Günter (Braunschweig) 461 

Bewertung der Ergebnisse zur Gleichmäßigkeit der Verteilung von flüssig appfüjerten Beizmitteln an Getreide gemäß CIPAC 
•) Methode MT 175 (Provisional method 1993) 

Evaluation of results for detennining the distn'bution of liquid seal treatment formulations on cereals according to the C!PAC 
method MT 175 

Eckert, Stefan (Fellb&:.h) 

Entscheidungskriterien für d:ie Düsenauswahl bei Feldspritzen (Kurzfassung) 
Decision crilerion for the nozzle choic efor field sprayers (short version) 

Font/Öffentliches Grün {Sektion 36, 40 und Posk>r) 

ForestryPublic Green (Section 36, 40 and Poster) 

Wulf, Alfred (Braunschweig) 

Wohin geht der Weg im chemischen Forstschutz? 
Piall! protection in forests - aspects and problems 

Schröter, Hansjochen ~); Seheishorn, Heinz (Freiburg) 

Stunnsclläden l 990 und nachfolgender Borkenkäferbefäll - eine Studie auf einer 
Sukzessionsfläche in Baden-Württemberg 

Windfall in 1990 and successive bark beetie infestation - an investigation pe,formed 

in a forest reservation. area in Baden-Württemberg 

Kroker, Jö.rg (Ingelheim) 

Gezieltcr Pyrethroideinsatz im Forst 

Purposive use of pyrethroides in the forest 

Boge1uchütz, Hermann~); Kimunerer, MartiH (Freiburg) 
Kernpolyederviren ah Massenwechselfaktor des Schwanunspinners, 
Lymantna dispar L. 
Nuclear polyhedrosis viruses (J.iPY) as a factor in gypsy moth 

(l.,ymantia dispar) gradatim1 

Brugner, Anna (Nanterre Cedex/Franlcreich) 

FORA Y 48 B - wirkungsYolle Scllwammspinnerbekämpfung mit Bacillus thun"ngiensis 

FOR4.1' 48 B - Effectful Controi ofGipsy moths by Bacillus thun'r1giensis 

Seemann, Dieter (Freiburg) 

Stand der Untersuchungen zum .Rindenkrebs der Eßkastanie in Südwestdeutschland 
The state oj research into Chestnut biight in sm1th-west Germany 

Metzler, Berthold (Freiburg) 

Besiedelung von nassem Fichten~Splintholz durch den Hallimasch 

Coionization of water saturated sapwood of Norway sproce by Armillanil mellea 

Kehr, Rolf\ Pehl, Leo (Braunschweig) 
Mykologische Aspekte der Langzeitlagerung von Laubholzsaatgut 

Mycolagical aspects of/ong term storage of deciduous tree seeds 
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Braasch, Helen (Kleinmachnow) 
Untersuchungen zur Pathogenität des Kiefernholznematoden (Bursaphelenchus 

xylophilus) für verschiedene Koniferenarten mlter mitteleuropäischen Freilandbedingungen 
Im>estigations to detennine the pathogenicity of the Fine Wood Nematode 
(Bursaphelenchus xylophilus) to di.Jferent coniferous species under outdoor conditions in Central Europe 

Ahrens, Ulrich'"); Seemüller, Erich (Dossenheim) 

Nachweis von MLOs in verfallskranken Eichen 
Detection ofAILOs in declining oaks 

Kolk. Annette~); Kubiak, Rohuui; Eichhorn, Kisus Werner V (Neustadt/ 

Weinstraße) 
Mehrjährige Unk>tsu.chungen zur Beein111L'!sung der mikrobielkn Biomasse von Waldböden zweier verschiedener Standorte 

durch Kompensationskalkungen 
Severai years investigation on the influence of practical iiming procedures an forest 

soil microbial biomass at two different sites 

Balder, Hartmut (Berlin) 
Reaktion von Wurzeln auf Verletzungen bei Laubbäumen 
Roots reactions upon damages of trees 

Fsber, Thomas; Scngom:a, Cetin (Bonn) 
Freilanduntersuchungen ilber die Biologie der Napfschildlaus Pulvinan·a regalis 

CANARD an Park~ und Alleebäumen im Bonner Raum 
Studies on open land biology ofhorse chestnut scaie Pulwiru:m·a rega!is CANARD occuring on urban trees in Bonn 

M-etller, Berthold (hdburg) 
Gesundheitszustand von Fichten l 5 Jahre nach Grünästung 

Healt/; o/Norway spruce 15 years after green pnming 

Benmdes, Karl-Heinz; Wulf, Alfred (Braunschweig) 

Untersuchungen zur Erfassilllg der Durchtropfrnenge bei der Behandlung 
von Stanunholzpoltem mit Insektiziden 
Dewrmination of drip off during insecticide treatment of timber 
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Krüger, Gysbert; Balder, Hartmut (Berlin) 478 
Einfluß von Wundverschlußmitteln bei Kronenkappungen von Bäumen 
Effect of wound dressings on lopping trees 

NDe, Haile; Krüger, Gysbert; Baider, Hartmut (Berlin) 479 

Langzeitbelastung dmch Gas an Straßenbaumstandorten in Berlin 
Lang-time load by gas on urban trees 

Spaeth, lsolde; Balder, Hartmut; Kilz, Eimar" (Berlin) 480 
Zur Problematik der Spätbliihenden Traubenkirs.ehe in den Berliner Forsten 
The probiem of Pru11us serotina in the forest of Berlin 

Umweltverba.lten und Nebenwirkungen von Pflanzenschutzmitteln (Sektion 25, 29, 33. 37 und Poster) 
Environment behaviour and side ejfects of pesticides (Section 25, 29, 33, 37 and Poster) 

Häfner, Manfred (Stuttgart) 
Zur Frage der Zuverlässigkeit der Prognoseverfahren zur Quantifizierung des Grund,vassergefährdungspotentials von 
Pflanzenschutzm.itteln 
Studies on possibilities and limits of prognosis modeis to pesticide ground water poilution 
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Scbierhoiz, bi/); Mokry, Marku., (Karlsruhe) 
Freilanduntersucimngen zum Abnahme- und Verlagerungsverhalten ausgewählter Herbizide 
Field experiments an dissappearance and tn:msport ofthree seJected herbicides 

Kioo.kowski, Regin:a "); Sieben, Joi:uumes; Nolting, Hans-Gerd (Braunschweig) 
Versickerungsverhalten von Terbut..i.ylazin unter Freiiar,dbedingungen - Vergleich der Befunde mit Ergebnissen einer 

Modellrechnung mit PELMO 
leaching behaviour of terbithylazine under jidd cor.ditions - Compan'!;on of the 
measured data with results of calcuiation with the !eaching model PE'llt.40 

Dust, Martm "') (Jülich); !b1m:h-Haq, R-obina; Snel, Marien (Oxon/Großbri!.annien); 

Fül:u, Fritz (Jillich) 
Lysimeterstudie zum Umweltverhalten von f2,6-1 4qClopyralid nach Frühjahrs
applikation zu Winterraps 
Lysimeter study for the assessment of the environmental fate of (2,6_14C} Clopyrolid 
after spring application to oilseed rope 

lfoff:mim.t1, Kh. (Köln); Schmer, R 
Beitrag zur :Minimierung von Pflanzensd:mtzmitteleinträgen in Oberflächengev.iisser 
im Rahmen des ~kooperativen Ge.-vässerschutzes" einer Region 
Contribution to minimize suiface water contamination with pesticides as an ejfort 
of "cooperative water protection" in one region 

Seefeld, Fnm.k ''J; Mueller, Axel (Kleimnachnow) 
Zur Wirkung des Akarizides Kelthane (Dicofol) auf den Naturhaushalt 
The action ofthe acaricide KELTHA.NE (])icofol) 0,1 the natural balance 

Sd1enke, Detre(); Schmidt, Heim; Stih!er, Marthia.i (Kleirunachnow) 
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Vorwort 

Der Pflanzenschutz in seiner gesamten Breite hat trotz des weiter abnehmenden 
landwirtschaftlichen Teils an der Gesamtwirtschaft des Landes nichts von seiner Attrakli· 
vität verloren. Gemessen an dem Interesse, das der Deutschen Pflanzenschutztagung 
(DPST) entgegengebracht wird, ist sogar eine weitere Zunahme bei den angemeldeten 
Vorträgen und Postern und den Teilnehmerzahlen zu verzeichnen. 

Zur diesjährtgen 49. Deutschen Pflanzenschutztagung hat die Anzahl der angenommenen 
Vortrags- und Posteranmeldungen die Marke von 518 erreicht 1992 waren es 436 und 
1990 anläßlich der "Wiedervereinigungsveranstaltung" in Berlin 494 Beiträge, die zur Prä· 
sentation kommen konnten. In der sachlichen Zuordnung der Beiträge der vergangenen 
Jahre ist keine wesentliche Veränderung festzustellen. Den größten Raum nehmen nach 
wie vor Beiträge zum Pflanzenschutz in Ackerbaukulturen ein, gefolgt von Beiträgen zur 
Biologischen Bekämpfung und zum Naturhaushalt. 

Werden die Beiträge der drei letzten Pflanzenschutztagungen (1990 Berlin, 1992 Göttin
gen und 1994 Heidelberg) in ihren jeweils 17 Sachgebieten weiter zusammengefaßt und 
vier Kategorien zugeordnet (Beiträge, die ihrem Charakter nach nutzp!lanzen-, 
schaderreger-, mittel- oder methodenbezogen sind), dann läßt sich folgende relative 
Zugehörigkeit (Prozent) feststellen: 

DPST Nutzpflanzen Schaderreger PS-Mittel Methoden 

47. 27,53 14, 17 18,42 39,88 
48. 20,64 20,87 13,77 44,72 
49. 28,00 19,30 16,02 36,68 

Mittel- 25,39 18, 11 

Während hinter den Kategorien nutzpflanzen- und schaderregerbezogen mit zusammen 
43,5 % die klassischen Pflanzenschutzthemen zu vermuten sind, enthält die methodenbe· 
zogene Kategorie mit 40,43 % vor allem die Neuentwicklungen im Pflanzenschutz, wie zur 
Biologischen Bekämpfung, Prognose, Naturhaushalt. Die mittelbezogene Kategorie - mit 
noch als beachtlich verbleibenden rd. 16 % · ist durch Themen des chemischen Pflanzen
schutzes belegt. 

Alle Beiträge der diesjährigen 49. Deutschen Pflanzenschutztagung erscheinen wieder in 
bewährter Form in einem Band der "Mitteilungen aus der Biologischen Bundesanstalt für 
Land· und Forstwirtschaft Berlin-Dahlem" (BBA). Die Zusammenstellung wurde durch 
Herrn Professor Dr. Laux, Frau Eva Vellmar (BBA Berlin-Dahlem), Frau Ursula Linden· 
berg, Frau Petra Metz und Frau Gabriele Schaper (BBA Braunschweig) besorgt; ihnen sei 
dafür gedankt. Mein Dank geht auch an die zahlreichen weiteren Helfer, die zur Durchiüh· 
rung der diesjährigen 49. Deutschen Pflanzenschutztagung beigetragen haben, sowie an 
die Tagungsteilnehmer. 

~~~/ 
Prof. Dr. F. Klingauf 
Vorsitzender des Organisationskomitees 

Mitt. a. d. Biol. Bundesanst. H. 301, 1994 



Dr. Hans-Hermann Cramer 
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DEUTSCHE 
PHYl'OMEDIZINISCHE GESELLSCHAF'l' E.V. 

URKUNDE 
Die Deutsche Phytomed1zimsche Gesellschaft e. V. 

verleiht für das Jahr 1994 die 

ANTON-DE-BARY-MEDAILLE 

an H.erm 

Professor Dr. Fritz Schönbeck 

in Würdigung seiner herausragenden Verdienste 
auf dem Gebiet der induzierten Resistenz 

bei Pflanzen gegenüber Pflanzenkrankheiten 

Mamz, im Januar 1994 

Das Kuratorium 
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DEUTSCHE 
PHYTOMEDIZINISCHE GESELLSCHAFT E.V. 

URKUNDE 
Die Deutsche Phytomedizinische Gesellschaft e V 

verleiht für das Jahr 1994 den 

JULIUS-KÜHN-PREIS 

an Frau 

Dr. Bärbe! GEROWlTT 

in A11erkennung ihrer nchtungsweisenden 
Arbeiten zur Weiterentwicklung des 

Schadschwellenprinzips bei der 
Regulierung des Auftretens von Schadpflanzen 

Mamz, m, Mai 1994 

l Vorsitzender 
Deutsche Phytornedizinische Gesellschaft e. V 
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B. Gerowitt 

Forschungs- und Studienzentrum Landwirtschaft und Umwelt, Universitäi Göttingen 

Altbewährtes und Neues - Bausteine einer zeitgemäßen Unkrautforschung 

Einleltung 

'Es ist die Aufgabe der Zert, es ist die Aufgabe insbesondere der jüngeren Landwirthe, rüstig fortzuschreiten, 

d;e Wissenschaft mit dem Leben zu verknüpfen und die Ergebnisse der ersteren auszubeuten zur 

Vervollkommnung des letzteren, zum eigenen Vortheil wie zum Nutzen unserer Mitmenschen' - eindringlich 

beschreibt schon der junge Julius KÜHN 1858 seine Vorstellungen, seinen 'Zeitgeist' der 

Agrarwissenschaften. Die Worte haben ihre Bedeutung über 136 Jahre nicht venoren · wenn es auch heute 

nicht mehr darum geht, Vorstellungen von 'stockenden Pflanzensäffen' oder davon 'es sei der Roggen in 

Trespen verwandelt worden' zurecht zu rücken. Die Agrarwissenschaften gegen Ende des 20. Jahrhunderts 

haben ihren eigenen Zeitgeist, geprägt durch den aktuellen Stand der Erkenntnisse. 

Der Titel verlangt nach Zeitgrenzen: Was ist eigentlich noch 'neu' und was schon 'altbewährt'? Konsequent 

sind diese Grenzen nicht zu ziehen, sind z.B. Schadensschwellen bei der Unkrautbekämp!ung schon 

altbewährte Instrumente oder sind sie noch etwas Neues? Für beide Aussagen gäbe es sicher Stimmen. 

Darüber hinaus sprechen grundsäizliche Überlegungen gegen den Versuch einer strikten Trennung: Über 

Altbewährtes muß in veränderten Situationen neu nachgedacht werden - neue Ideen müssen zunächst im 

Spiegel altbewährter Erkenntnisse kritisch betrachtet werden. 

Ziele 

Die Herbologie als Wissenschaft kann aufgegliedert werden in die Unkrauttorschung einerseits und die 

Herbizidforschung andererseits. Die Trennung ist nicht randschart vorzunehmen . kein Bereich kommt ohne 

den anderen aus. Ich möchte mich heute weitgehend auf die Unkrauttorschung konzentrieren. 

Unkrauttorschung beschäftigt sich mit Pflanzen, die mit unseren Kulturarten vergesellschaftet auftreten. Über 

den Begriff 'Unkraut' ist eigentlich alles gesagt (RADEMACHER 1948) ich halte jede weitere Diskussion für 

überflüssig. Unkräuter unterscheiden sich durch einige wichtige ökologische Merkmale von anderen 

Wildpflanzen · diese Merkmale weisen seltene 'Rote-Liste-Arten' genauso auf wie die vom Landwirt 

gefüichteten 'Problemunkräuter" (RAUBER 1977). 

Aufhauend auf dem Wissen zur Biologie und Ökologie von Unkräutern erarbeitet die Unkrauttorschung 

Konzepte für ihre Begrenzung. Das Schema in Abbildung 1 zeigt die dabei grundsätzlich zur Verfügung 

stehenden Mittel: Vorbeugende, indirekte Instrumente und direkte Bekämpfungsmaßnahmen. 

vorbeugende 
Begrenzungs
maßnahmen 

Kontrolle 
der Bestände 

(Schadensschwellen) 

Abb. 1: Instrumente bei der Unkrautbegrenzung 

Mitt.a.d.Biol. Bundesanst. H. 301, 1994 

Direkte 
Bekämpfungs
maßnahmen 
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Unter den direkten Maßnahmen dominiert die chemische Bekämpfung. Ein unumstrittenes Ziel is1 zur Zeit, den 

Einsatz von Herbiziden zur Unkraulbekämpfung zu reduzieren - zumindest in der durch öffentliche Gelder 

geförderten Forschung. Ole Unkrauttorschung kann diese Forderung akzeptieren, da sie einen weiien Rahmen 

für Aktivitäten absteckt. Ich möchte aber den Anlaß heute nutzen, auch über die Beweggründe für diese 

Forderung nachzudenken -daraus lassen sich weitergehende Impulse für die Forschung ableiten. 

Weniger Herbizide einsetzen zu wollen, kann, abgesehen von dem Zie! der Kostenersparnis für den einzelnen 

Landwirt, durch unerwünschte, direkte Wirkungen der ausgebrachten Stoffe in der Umwelt oder durch indirekte 

Effekte begründet sein. le!ztere entstehen dadurch, daß Herbizide ihren Diens1 tun und unerwünschte 

Pflanzen für eine Weile beseit!geR Der erste Aspekt, der eher auf den Schutz abiotischer Ressourcen, z.B. 

des Grundwassers, zielt, fällt nichi unmittelbar in das Gebiet der Unkrauttorschung - vielmehr ist die 

Herbizidforschung und die Ökotoxikologie gefordert. Unkrauttorschung ist nur mittelbar eingespannt, soll sie 

doch Altemativen zum Einsatz der Herbizide aufzeigen oder Kriterien enlwicklen, die den unnötigen Einsatz 

von Herbiziden vermeiden helfen. 

Indirekte Effekte werden im Zusammenhang mit dem Schutz von Arten der Flora und Fauna diskutiert. Über 

das hinausgehend, was ~assischerweise unter Artenschutz verstanden wird, sei auf die ökologische Funktion 

der Pflanzenbestände in Agrarlandschaften hingewiesen (KNAUER 1993). Ökologische Gesetzmäßigkeiten 

stellen klar, daß Vielfalt in klein- und großräumigen Strukturen diese Funktionen am besten gewähnelstet. 

Solche Gedanken stellen die angestrebte 'Unkrautfreiheit" in das Zentrum der Kritik - diese wäre ebenso uner

wünscht, wenn sle nicht mit Hilfe der Chemie, sondern durch ganz andere Methoden erreichbar wäre. Der 

Vorteil nicht-chemischer Verfahren zur Unkrautbekämpfung wärn dann nicht nur ihre bessere Umwelt

verträglichkeit im Slnne eines abiotischen Ressourcenschutzes, (die vielleicht einer umfassenden Bilanzierung 

gar nicht standhält), sondem ihre mangelnde Effizienz im Vergleich zu Herbiziden, die sozusagen sy

stemimanent gewährlelstei, daß Unkräuter verschiedener Arten überleben. 

Aber • wäre an dieser Stelle einzuwerfen • auch mit Herbiziden ist es uns in einigen Jahrzehnten chemischer 

Bekämpfung nicht gelungen, die Unkräuter auszurotten. Wir hätten es mit einem schiech! gepufferten 

ökologischen System zu tun, wäre dies umfassend für 'die Unkräute~ gelungen. Etliche Arten der 

Ackervegetation sind aber stark rückgängig im Vorkommen, andere 'Problemunkräuter' nehmen zu. Die stets 

verbesserten, vielfältigen Wege der chemischen Unkrautbekämpfung in Kombination mit den dadurch 

ermöglichten pflanzenbaulichen Konsequenzen haben zu Verwertungen in Artenzusammensetzung und 

lndividuenzahlen bei Unkräutern geführt, die uns doch zu denken geben sollten. 

lndirelcte Maßnahmen der Unklautbegrenzung 

Wie bei vielen Schadorganismen umfaßt das Bündel indirekter Maßnahmen auch bei Unkräutern die ganze 

Palette pflanzenbaulicher lnstumente. Zwei Bereiche können unterschieden werden: 

- langfristige Instrumente im Zusammenhang mit dem Bodennutzungssystem, 

- kurzfnstige Instrumente im Zusammenhang mit dem Anbau einer bestimmten Kultur. 

lm ersten Bereich ist die Fruchtfolge von herausragender Bedeutung< Hier könnten wir auf AJtbewährtes 

zurückgreifen. Verschiedene Arbeiten beschreiben, was für ein nutzbares Instrument zur Unkrautbegrenzung 
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die Fruchttolge sein könnte (z.B. RADEMACHER 1965, BACHTHALER und REUSS 1977, ClAUPEIN und 

BAEUMER 1992). 
Eine intensive Bodenbearbeitung kann außerordentlich viel zur Begrenzung von Probiemunkräutem beitragen 

(AMANN und HURLE 1994). Unbewu8i wird dies von vielen Praktikern, die konventionell wendeng bearbeiten, 

genutzt Erst wenn die zeit· und energieaufwendige Intensität der Bearbeitung eingeschränkt wird, tritt ihr 

Beitrag deutlich hervor. Gravierende stoffökologische Gründe (Bodenstruktur, Bodenerosion) können trotzdem 

dafür sprechen, den Boden weniger zu bearbeiten, vor allem auf den Wendepflug zu verzichten (BAEUMER 

1994). 
Kurzfristig, im Zusammenhang mit dem Anbau einer Kultur beeinflussen Saatbettbereitung und Aussaattermin 

die jeweilige Ausgangsverunkrautung. Die Entwicklung der Kultur, geprägt durch Sorte, Pflanzenverteilung und 

Bestandesführung bestimmt die Einzelpflanzenentwicklung auch der Unkräuter. Auswirkungen und 

Einsatzmöglichkeiten dieser Instrumente sind dokumentiert (z.B. RADEMACHER 1950, FRANZ et al. 1990, 

AMANN und HURLE t994, VERSCHWELE und NIEMANN 1994). 

Der Integrierte Pflanzenschutz vertangt die Ausnutzung natürlicher Begrenzungsfaktoren bei der Bekämpfung 

schadenverursachender Organismen - unter den indirekten Maßnahmen bieten sich vielfältige Ansatzpunkte, 

natürliche Begrenzungen für Unkräuter zu nutzen. In Anbetracht der Realität, haftet Hinweisen und konkreten 

Ansatzpunkten hierzu aber immer etwas "Predigthaftes~ an. Natürlich wem jeder um den ökonomischen 

Zwang, der zu unseren Bodennutzungssystemen und Anbaumethoden geführt hat. Wer aber die eingangs 

formulierten Ziele ernst nimmt, wird als Unkrautforscher nicht aufhören, auf die Entspannung hinzuweisen, die 

eine Berücksichtigung vorbeugender Instrumente, wie weitere Fruchtfolgen und angepaßte Anbauintensitäten 

für viele Unkrautprobleme bringen könnte. Es muß allerdings zunächst Bewegung in die zusammenhänge 

kommen - die veränderte Agrarpolitik der EU mit dem Zwang zur Flächenstillegung und einheitlichen Preisen 

für alle Getreidearten gibt hier neue Impulse. 

llirekle ll'laßnahmen der Unkraulbekiimpfung 
Entsprechend dem Schema in Abb. 1 ertolgt vor dem direkten Eingriff eine Bestandeskontrolle - inwieweit 

diese mechanisierbar und mit den modernen Methoden der Photografie und Bildanalytik technisierbar ist, wird 

Unkrauttorscher zukünftig sicher beschäftigen. Mittelfristig wird es aber bestimmt noch mit einfachen 

Hilfsmitteln, wie dem Zähl- und Schätzrahmen und menschlichem Sachverstand gehen müssen - letzterer muß 

den Praktikern vorbehaltlos abverlangt werden. 

Unter den direkten Maßnahmen werden in den bedeutenden Ackerkulturen die biologischen und thermischen 

Methoden wahrscheinlich immer Aussenseiter bleiben - nur in Spezialfällen werden sie Bedeutung erlangen 

können. 
Direkte mechanische Maßnahmen waren die taktischen Instrumente zur Unkrautbekämpfung über 

Jahrhunderte. Noch zu Beginn des 'Herbizidzeitalters' beschäftigten sich Unkrautlorscher mit verschiedenen 

Varianten der Mechanik (KOCH 1964). War sie z1~schenzeitlich auch nahezu komplett in Vergessenheit 

geraten, so mehren sich in jüngerer Zeit wieder Beiträge, die Technik, Einsatzmöglichkeiten und Wirkung 

mechanischer Unkrautbekämpfung untersuchen (RASMUSSEN 1992, STEINMANN und GEROWITT 1993, 
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WAHMHOFF 1994). In Hackfrüchten und Mais werden die Konzepte verstärkt von der Praxis angenommen 

(BLUMENBERG 1990, KEES und ZELLNER 1994), in den Bestandeskulturen Raps und Getreide liegen 

Ansätze aus der Forschung vor, wenngleich die praktische Umsetzung deutlich zögerlicher geschieht. Die z.T. 

verbreitete Euphorie, nützlich und notwendig, um Innovationen anzustoßen, dart aber nicht zu der Vorstellung 

verleiten, wir könnten die gesamte chemische Unkrau1bekämp1ung einfach durch eine entsprechende 

mechanische ersetzen. Bei allem Vertrauen ln Technik und Erfindergeist, wird doch nie die Effizienz und 

einfache Handhabbarkeit chemischer Maßnahmen erreicht werden. 

Gezielte chemische Maßnahmen: Das Ziel der Unkrautbekämpfung ist nich1 die Beseitigung von Unkräu1em, 

sondern die Verhinderung von Verlusten, die sie verursachen. Diese Aussage betrifft natürlich alle 

Maßnahmen · bei der chemischen Bekämpfung wird sie aufgrund des hohen Wirkungsgrades und des 

großflächigen Einsatzes wirklich relevant. Entstehen nachweislich keine Verluste, bedart es nicht der 

Bekämpfung. In konkurrenzkräftigen Bestandeskulturen wie Getreide und Raps ist das öfter mal der Fall. Aber 

dieses so leicht dahingesagle 'nachweislich' ist nach wie vor ein heiß diskutierter Punkt Der Begrtff Verluste 

muß zunächst alle möglichen Schadwirkungen, wenn begründbar auch längertristige, berücksichtigen und um 

die Kosten von Gegenmaßnahmen bereinigt werden. Die Grenze zwischen ~kelne Verluste• und 1Verlustea 

markiert dann die Schadensschwelle. Genau berechnen läßt sie sich rückwirkend - normalerweise mtt einer 

großen Streuung der Einzelfälle. Um sich diesem Dilemma zu entziehen, wurden zunächst feste, 

sicherheitshalber niedrige Grenzwerte gesetzt - die festen Schadensschwellen. Für die Unkrautbekämpfung im 

Getreide sind sie inzwischen erprobt und in jeder amtlichen Empfehlung zu finden (GEROWITT und 

HEITEFUSS 1990). Das oben benutzte 'nachweislich' bleib! aber immer ein 'wahrscheinlich' im statistischen 

Sinne· ein deduktiver "Nachweisl ist nicht erbracht 

Wer damit nicht zufrieden is1, muß versuchen, den Einzelfall modellhaft besser nachzubilden · die 

Zuhilfenahme vertügbarer Technik ergib1 sich fast von selbst. Welcher Weg bei der Berücksichtigung von 

Konkurrenzprozessen zwischen Unkraut und Kulturpflanzen in Modellen auch gewählt wird, der empirisch

statistische Ansatz mit Hilfe gestreuter Versuchsserien (GERDWITT 1990), der statistisch deskriptive mit Hilfe 

spezieller Einzelversuche (WILSON und WRIGHT 1990, GEROWITT 1993) oder der mechanistische 

(KRDPFF und SPITTERS 1992, KROPFF et al. 1992), der notwendige wissenschaftliche Aufwand wurde 

bisher nur mit kleinen Vorwärtsschritten belohnt. Die Zuhilfenahme von Konkurrenzmodellen bei 

Bekämpfungsentscheidungen nach Schadensschwellen macht diese ohne Zweifel sicherer • aber eine 

'Revolution' bei der ge~elten Bekämpfung soltte niemand davon erwarten (GEROWITT 1992). Die Euphorie 

der letzten Jahre in bezug auf den Einsatz. relevanter Konkurrenzmodelle, um gezielte Entscheidungen zur 

Unkrautbekämpfung zu unterstützten, ist denn auch etwas abgeklungen. Trotzdem, quantitatives Wissen, wie 

es solchen Konkurrenzmodellen zugrunde liegen muß, ist grundsätzlicher Natur, es zu erarbeiten wird ein 

Baustein der Unkrauttorschung bleiben. 

Weniger Herbizide pro Bekämpfung d.h. Mittel in verminderter Dosis einzusetzen, ist klar ein Konzept aus der 

Praxis - entwickelt aus Gründen der Kostenersparnis. Die Herbo!ogle kann dies zunächs1 neidlos anerkennen. 

Julius Kühn hätte es sicherlich gefallen, hat er doch ott genug in seiner Zeit als praktischer Landwirt durch 

Beobachten und Nachdenken und eventuell einem gezielten Versuch viele Erkenntnisse zusammengetragen. 
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Die Erarbeitung wissenschaftlicher Hintergründe kann vielleicht noch dazu beitragen, daß Konzept der 

reduzierten Aufwandmengen zu optimieren. Hinzukommen müssen dann weitergehende Überlegungen: Mit 

verminderten Aufwandmengen bei Bekämpfungsnotwendigkeit nach Schadensschwellen einzugreifen oder mit 

verminderten Aufwandmengen das Verbleiben einer toterierbaren Restverunkrautung zu erreichen. 

Langlristige Aspel<le 

Wird die Bekämpfungsintensität durch eines d-er angesprochenen Instrumente so verringert, daß 

Reslverunkrautungen in den Kulturbeständen verbleiben, s1elll sich die Frage nach den langfristigen Folgen. 

Im Mittelpunkt steht dabei der Unkrautsamenvorrat im Boden, von Landwirten immer als ärgerlich hoch 

eingeschätzt, von Artenschützem und Botanikern häutig als stark rückläufig beschrieben. Die Lösung liegt in 

der Unterscheidung zwischen den Unkrautarten (s. 'Ziele'). Der Samenvorrat landwirtschaftlich relevanter 

'Problemunkräuter' ist wohl nicht rückläufig. 

Um langfristige Entwicklungen beurteilen zu können, bedarf es populationsökologischer Untersuchungen, die 

Ergebnisse fließen in der Regel in populationsdynamische Modelle ein. Oft sieht die Modellentwicklung dabei 

stark im Vordergrund. Es kann aber nicht genügen, populationsdynamische Vorgänge ausschnittsweise ln 

Einzelstudien zu untersuchen und modellhaft zusammenzufügen. Das Gesamtsystem ist auch in der Realität 

zu prüfen; nur so lassen sich überhaupt Fehleinschätzungen und Unvollständigkeiten der gewählten Mo

dellvorstellungen aufdecken (WEIDE und GROENENDAAL 1990, ZWERGER 1993, HEITEFUSS et al. 1994). 

Mit Hilfe eines langfristigen Feldversuchs konnten wir, zumindest für die gewählte Fruchttolge und die 

untersuchten Arten, verdeutlichen, daß eine reduzierte chemische Bekämpfungsintensität, z.B. nach 

Schadensschwellen nicht zu einem Anstieg des Samenvorrates führen muß (Abb, 2). 

Mil den entsprechenden Beobachtungsvariablen läßt sich die Entwicklung auch modellhaft nachvollziehen 

(Abb. 3) bei der Simulation entsteht allerdings eine realitätsferne Regelmäßigkeit. 

Populationsdynamische Untersuchungen werden bedeutender, je konsequenter das Ziel, weniger Herbizide 

einzusetzen, anvisiert wird. Bei aller Kritik an einem zu sorglosen Herbizideinsatz, dessen Zenit inzwischen 

auch überschritten ist, dart nicht vergessen werden, welch wirkungssichere und effiziente Instrumente mit den 

Herbiziden zur Vertügung stehen. Für die Unkrautbekämpfung hat diese Sicherheit, die in weiten Bereichen 

dichteunabhängig kalkuliert werden kann, den Anwendern die Freiheit beschert, den Ackerbau nach 

vorwiegend ökonomischen Kriterien zu gestalten. Wo es angemessen erscheint, sollte diese Sicherheit auch 

im Zusammenhang mit ökologischen Zielen genutzt werden. Verlangen z.B. Bodenschutzkonzep1e nach dem 

Übergang zu reduzierter Bodenbearbeitung, muß gleichzeitig eine effiziente Unkrautbekämpfung gefordert 

werden. Es ist dann Aufgabe der Unkrautforschung, an den Konzepten mitzuarbeiten und Argumente zu 

liefern, die es ermöglichen zvvischen den verschiedenen Zielen abzuwägen, Brachftächen mit natürlicher 

Sukzession können zur Erhöhung der anfangs angesprochenen großräumigen Vie~alt beitragen, führen aber 

bei erneuter Nutzung eventuell auch zu einem höheren Unkrautbekämpfungsaufwand - die Unkrautforschung 

ist auch hier gefordert, die Folgen zu untersuchen und objektiv darzustellen. 
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Schlußlolgernngon 
Aus der Überlegung, ob zie!orientiert weniger Unkrautbekämptung betrieben werden soll, lassen sich folgende 

Fragen für die Unkrautlorschung ableiten: 

- durch welche relevanten Prozesse sind Unkräuter in das Agrarökosystem eingebettet? 

- ist aus ökologischer Sicht ein bestimmter Unkrautbesalz anzustreben? 

Dieses Aufgabenfeld kann die Unkrautforschung nicht a!le!n beackern aber sie muß gewichtig daran beteHigt 

sein, RADEMACHER schrieb 1948: •,,,soviel Unk1aut, um etwaige förderliche Wirkungen ohne Überwiegen 

der Schädlichkeit auszuüben, wird bei all unseren Bemühungen immer übrig bleiben', Ich vermag dieser 

Aussage heute nicht mehr uneingeschränkt zuzustimmen, kann sie aber auch nicht begründe! ablehnen • 

eindeutiger kann sich Forschungsbedart nicht darstellen, 

Aus der Forderung, daß zielorientiert weniger Herbizide eingesetzt werden sollen, ergeben sich folgende 

Fragen an die Unkrautforschung: 

- Mit welchen Anteil können bewährte Instrumente zur Unkrautbegrenzung beitragen? Wie sind s!e zu 

kombinieren, können sie den akluel!en Produktionsbedingungen angepaßt werden oder werden sie 

ihrerseits die Anbausysteme verändern müssen? 

- Wo könnten neue indirekte und direkte Maßnahmen der Unkrautbegrenzung hinzukommen und wie können 

diese mit den vorhandenen verbunden werden? 

Objekte dieser Fragen müssen dabei sowohl die Unkrautarten selber, die unmittelbaren Wirkungen der Verun

krautung in der jeweiligen Kultur, als auch die langfristigen Veränderungen sein. Letztere werden umso 

wichtiger, je konsequenter das Z!e! "Herbizidverzicht' umgesetzt werden soll. 

Die Herbo!ogie 1st immer ein Grenzbereich der Phytomedizin gewesen - sie greift. in einige andere 

wissenschaftliche Disziplinen hinein. Auch Botanik und Pflanzenbau erheben Ansprüche auf sie, Das ist gut 

und richtig so, eine zeitgemäße Unkrautforschung verlangt, möglichst viele Bausteine der Begrenzung, die 

einzeln stets weniger wirksam sind als konsequenter Herbizideinsatz, zusammenzutragen und systematisch 

zu integrieren, Einige davon wurden gerade angesprochen, Diese Arbeit wird zwangsläufig den Blick weg vom 

Detail hin zum Ganzen lenken, Für Julius Kühn waren die gemeinen Unkräuter so sehr Bestandteil des 

Ganzen, des Landwirtschaften insgesamt, daß er sie in seinen wissenschaftlichen Schriften über neue 

Erkenntnisse der Agrarwissenschaft kaum für erwähnenswert hielt Lediglich zu einigen 'Exoten', 

hochspezialisierte Schmarotzerpflanzen der Leguminosen, hat er sich im Detail geäußert (KÜHN 1858, KÜHN 

1876), Von der notwendigen Bekämpfüngsstrategie gleichen diese eher Krankheiten denn den 

allgegenwärtigen Unkräutern, Letztere gehören zum Ackerbau wie das Salz zur Suppe - wir sollten dies 

akzeptieren und versuchen, sie so umwe!t- und naturgerecht wie möglich zu begrenzen. 

Zusammenfassung 

Für die Unkrautforschung Ist die wesentliche Forderung unserer Zeit, weniger Herbizide bei der 

Unkrautbekämpfung einzusetzen, Beweggründe können im Ressourcenschutz oder auch in der Erhaltung 

funktionierender Ökosysteme in unserer Agrarlandschaft liegen, 
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Altbewährte Methoden zur Unkrautbegrenzung sind vor allem im Bereich der indirekten, vorbeugenden 

Maßnahmen zu finden. Unter den direkten Bekämpfungsmethoden kommt den mechanischen Maßnahmen 

wieder etwas mehr Bedeutung zu. Weniger Herbizide können durch einen gezielten Einsatz, z.B. nach 

Schadensschwellen ausgebracht werden - auch die Anwendung reduzierter Aufwandmengen trägt dazu bei. 

Verringerte Bekämpfungsintensitäten dürfen nicht zu langfristiger. Problemen führen. Dies ist z.B. bei einer 

Bekämpfung nach Schadensschwellen im Getreide nicht zu erNarten. Im Ackerbau haben wir allerdings mit 

den Herbiziden z. Zt. wirksame Instrumente zur Vertügung, um jederzeit die aktuelle Verunkrautung begrenzen 

zu können. Die damit gewonnene Sicherheit sollte auch im Zusammenhang mit ökologischen Zielen genutzt 

werden. 

Sollen weniger Herbizide eingesetzt werden, so müssen viele, zT auch schwach wirkende Instrumente in die 

Anbausysteme Integriert werden, 

Summary 

The dominating task for modern weed research is to reduce herbicide use for weed contro! • either to protect 

abiotic ressources or to malntain specles in the agro-ecosystems. 

lndirect, preventive methods of weed control are mainly approved Instruments. Recent1y the importance of 

direct mechanica! control is increasing again. Less herbicides may be used, if economic 1hresholds are 

considered or if reduced dosages are apphed. 

Decreased actual weed conirol should not lead to long-term problems. No increase in lhe weed seed bank 

appear.ed, if for examp!e weed control due to economic thresholds is realized in cereal crops. Since herbicides, 

as very effectrve tools, are avai!able in the important field crops, we can always defeat actual prob!ems. This 

security can also be relevant for ecological goals. 

Various instrument, even of smaller efficacy are to integrate into our cropping systems, if less herbicides shaH 
be used. 
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Das Vereinswesen im Pflanzenschutz war in der Zeit vor der DPG keineswegs wüst und leer. Je nach Vorbildung und 

Neigung hatten sich die im Pflanzenschutz Tätigen als Mitglied z.B. in der "Vereinigung für Angewandte Botanik" 

und/oder "Gesellschaft für angewandte Entomologie~ oder gar in den Gesellschaften der "reinen" Wissenschaften 

eingeschrieben. Aber es fehlte bis nach dem 2. Weltkrieg eine Fachgesellschaft, mit der man sich mit seinem Beruf 

identifizieren konnte. Diesem Mangel wurde dann aber doch abgeholfen als man am 12. Oktober 1949 in Fulda die 

Vereinigung Deutscher Pflanzenärzte e. V. (VDP) mit Sitz in Berlin gründete. Die VDP hatte ihre Wurzeln im 

ttamfüchen Dienst" und verfolgte vor allem berufsständische Ziele, >'lle z.B. die Anerkennung der Berufsbezeichnung 

Pflanzenarzt. Sie war aber auch an der Gestaltung der Deutschen Pflanzenschutztagung beteiligt. im "Verband der 

deutscher Biologen~ (VDBiol) übernahm sie die Aufgaben der Fachgruppe Phy1opathologie, während im Gegenzuge 

der VDBiol seinerseits " ... die allgemeinen biologischen Interessen der Mitglieder der VDP .. ~ wahrnahmen, wie es so 

schön in der Vereinbarung vom April 1956 heißt Langjähriger Vorsitzende der VDP war übrigens Dr. Stolze, der 

Leiter des Pflanzenschutzamtes Oldenburg, und späterer Ehrenvorsitzenden unserer DPG. 

Sechzehn Jahre danach -wurde am 7. Oktober 1965 in Bad Z""ischenahn die Deutsche Phy1omedizinische Gesellschaft 

ebenfalls mit Sitz in Berlin als weiterer Vorläufer unserer jetztigen DPG mit etwa 30 Mitgliedern aus der Taufe geho

ben. Paten waren vor allem die Professoren Richter, Berlin, der ihr erster Vorsitzender v.wde, sowie Fuchs, Göttingen, 

und Rademacher, Hohenheim. Ziel dieser als etvvas elilär geltenden Gesellschaft war im wesentlichen die Ausrichtung 

v.issenschaftlicher Tagungen. Es fand eine davon statt. 

Nach langen Jahren gab dann Dr. Stolze sein Amt als l. Vorsitzender der VDP auf und Prof Weltzien vrurde an sei

ner Stelle gewählt. Auf der Deutschen Pflanzenschutztagung 1968 in Coburg stand dann die Wiederwahl von Prof 

Richter als l. Vorsitzender der DPG (Berlin) an. In dieser Konstellation 

Mitt. a. d. BioL Bundesanst H. 301, 1994 
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VORSTÄNDE DER DPG 

1. Vor- 2. Vor- 3. Vor- Schrift- Schatz- Geschafts 
sitzender sitzender sitzender führer meister führer 

1969 Weltzien Blaszyk 

l 972 Großman..11 Hanf 

Crüger Hier- Fliege 
holzer 

Crüger Kunz W. Koch 

1975 Heitefüß Blaszyk Tietz Crüger Bieder- Rudolph 
mann 

1978 Heitefuß Tietz Schütz. Niemann Behrcndt Rudolph 

1981 Schönbeck Schicke Schütz Niemann Beluendt W-yss 

I984 Krnnz Schneider Wyss Müller Behrendt Hau 

1987 Klingauf Kraus Kranz Ehle Stingl Werres 

1990 Kraus Wilhelm Klingauf Gessner Sting! Oesau 

1993 Wilhelm Dehne Kraus Gessner Stingl H. Koch 

Dem Vorstand haben im Laufe der Jahre in verschiedenen satzungsgemäßen Funktionen ang-eJ1ört. Stolze 
(Ehrenvorsitzender), Burth, Diercks, Gerlach, Heddergott. Küthe, 'Madei, Plate. Poehling und Wannbrunn 

formierte sich eine Opposition jüngerer Mitglieder der DPG und schlug Weltzien auch als 1. Vorsitzenden der DPG 

(Berlin) mit dem Auftrag vor, beide Gesellschaften zu vereinen. Er v.urde mit deutlicher Mehrheit gim·ählt und stark 

unterstützt von Dr. Stolze_ führte er seinen Auftrag-durch. Am 8. Oktober 1969 kam es nach langwierigen Vemal~ 

tungsakten dann ZUI Vereinbarung mit der DPG (Berlin). Von den 589 Mitgliedern der VDP gaben 394 Mtglieder ih~ 

re Stimme ab, davon stimmten 377, d.s. rund 96%, der "Verschmelzung", *ie es im Protokoll heißt. zu. Bei der DPG 

(Berlin) gab es nur eine Gegenstimme. Ihren Mitgliedern wurde im Zuge der bis April 1970 laufenden Urabstimmung 

ein Fonnular übersandt mit dem sie ihren Beitritt zur Vereinigung Deutscher Pflanzenärzte erklären konnten. wovon 

allerdings 27 Mitglieder keinen Gebrauch machten 

Die erste Vorstandssitzung der neu gegründeten. am 28.7 1970 beim Amtsgericht in Braunschweig eingetragenen 

DPG war die 39. und letzte Vorstandssitzung der VDP. Sie fand am 13. Oktober 1970 in Bad Münster am Stein statt 

Hier und in der anschließenden Mitgliederversammlung fand die "Verschmelzung~ beider Gesellschaften ihre Air 

schluß. Seit dieser Zeit haben neun in ihr Amt gewählte Vorstände (Übersicht) die Geschicke der Deutschen Phyto~ 

medizinischen Gesellschaft geleitet. 
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Dte DPG (Braunsch~'eig_ jetzt Mainz) in den vergangenen 25 Jahre!_! 

Seit ihrer Gnindung bis 1990 wanderte die Geschäftsstelle mit dem jeweiligen neuen Vorsitzenden. Aus diesem 

Grunde gibt es heute auch kein voilständiges Archiv der DPG. Die von dem VDP übernommene MitgliedersteUe 

Yerblieb bis 1984 am Pflanzenschutzamt in Oldenburg bis sie aufgelöst und mit der damals in Giessen befindlichen 

Geschäftsstelle zusammengelegt ?.urde. Damit einher gingen erhebliche organisatorische Veränderungen. So wurde 

erstmals eine Halbtagskraft eingestellt. deren Aufgabe es u.a. zunächst war, die sieben Karteikarten je i\1:itghed in eine 

Datenbank auf dem PC zu bringen. Angesichts steigender Mitgliedszahlen brachte dies eine wesentliche Arbeitser

leichterung für alle die Mitglieder betreffenden Erledigungen einschließlich des Drucks der Aufkleber für den Versand 

der PHYTO:MEDIZfN. Im Zuge einer größeren Satzungsändcrung ·wurde damals auch die heutige Struktur des Vor

standes eingeführt. Sie ermöglichte. daß nicht nur Universitätsprofessoren den Vorsitz übernehmen konnten und ge

währleistete eine erhöhte Kontinmtät der Vorstandsarbeit. Die schon damals vom Vorstand anvisierte seßhafte Ge

schäftsstelle konnte jedoch erst 1990 ,:erwirk.licht werden, als das Pflanzenschutzamt Mainz Räume dafür bereitstellte 

Damit ist die DPG heute in der Lage_ die seit 1970 stetig von 611 bis auf 1688 im Jahre 199 l gestiegene ivlitglied

schaft zu betreuen. In den letzten drei Jahren stagniert der Zuwachs, so daß Ende Juni 1994 die Zahl der Mitglieder 

bei l 715 lag. Dies macht die DPG zur größten Gesellschaft im Dachverband Agrarforschung. 

Von der VDP erbte die heutige DPG die Grundzüge der jetzt geltenden Satzung, die berufsständ.ischen Aufgaben und 

die :Mitbetefügung an der Gestaltung der Deutschen Pflanzenschutztagung. Von der DPG (Berlin) kam der Name der 

neuen Gesellschaft und eine stärkere Ausrichtung auf -wissenschaftliche Anliegen. Für die Pflanzenär.cte mag es. nach 

langjährigen, wegen der ablehnenden Haltung von Vertretern anderer Fachrichtungen und dafür zuständiger Verbän

de und l\.1inisterien letztlich erfolglos gebliebener Bemühungen um die Anerkennung dieses Titels. leicht gewesen 

sein, den neuen Namen zu übernehmen. Die ursprünglich geplanten Jahrestagungen sollten im Wechsel mit den 

Pflanzenschutztagung alle zwei Jahre stattfinden. Die Arbeitskreise haben später diese Aufgabe in sehr ,iel intensive

rer Weise übernommen. Ihr Potential ,,vurde 1969 jedoch noch nicht so gesehen und jüngere Mitglieder hatten erhebli

che Schv..ierigkeiten, die '\.\issenschaftlichen Arbeitskreise in der neuen Satzung verankert zu sehen. 

Vereinigungen der von Natur aus meist solitär eingestellten Wissenschaftler muß es offensichtlich geben. Dieser 

Meinung ist auch der Wissenschaftsrat der feststellte, "Wissenschaftliche Fachgesellschaften haben -v,ichtige Aufga~ 

ben zu erfü!len, die so von anderen Einrichtungen des Wissenschaftssystems nicht wahrgenommen werden können." 

Diesem Auftrag hat sich die DPG im Laufe der zurückliegenden 25 Jahre stets geStelit 
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Die Deutsche Ph)1omedizinische Gesellschaft mit ihren mehr als 1700 Mitgliedern gehört zu den vielschichtig zu

sammengesetzten großen Gesellschaften. Eine der.artige Größe und eine von der Ausbildung und Tätigkeit her sich 

ergebenden Heterogenität der l'viitglieder brachte eine Vielfalt der Aufgaben mit sich, was nicht bei jeder Gesellschaft 

zwangsläufig ist. Die ebenfalls recht mitgliederstarke Vereinigung für Ange,vandte Botanik beschränkt sich z.B 1m 

wesentlichen auf die Herausgabe einer Zeitschrift und eine Jahrestagung 

Bei den Organisationsstrukturen größerer wissenschaftlicher Gesellschaften fällt eine mehr oder weniger große ZahJ 

von Komitees auf, die für die Verbandsarbeit Entscheidungen treffen oder für den Vorstand vorbereiten. Bei der 

American Phy1opathological Society (APS) sind es 50 Komitees, an denen 20% der Mitglieder. d.s. rund 900 Perso

nen, aktiv mitarbeiten. Die DPG hat dagegen nur z1,vei ständige Ausschüsse. Der eine. für Öffentlichkeitsarbeit zu

ständig. verbreitet Ergebnisse aus der Pflanzenschutzforschung und ist bemüht. durch Pressegespräche und -vorfüh

nmgen eine breite Öffentlichkeit mit dem modernen Pflanzenschutz vertraut z:u machen. Im Ausschuß für Nach

,vuchsfragen sind die Landessprecher vertreten. Sie widmen sich anfallenden Problemen. wie auch den berufskundli

chen Blättern. Ende der 80iger Jahre. als die innvischen dem VDL übertragenen berufsständischen Fragen noch zu 

den Aufgaben dieses Ausschusses gehörten. entstanden z.B. Entwürfe zu einem Anforderungsprofil für im Pflanzen

schutz Tätige und für private Konsulenten in diesem Bereich. Im Laufe der vergangenen 25 Jahre haben eine Anzahl 

befristeter und adhoc Ausschüsse anfallende Aufgaben erledigt. Außerdem hat die DPG zwei Komitees für Auszeich

nungen. die sie verleiht 

Bei der DPG sind die Arbeitskreise (AK) sehr viel zahlreicher als Ausschüsse und Komitees, nämlich 16. Diese Ar

beitskreise begannen 1971. als die AKs für Mykologie, Dokumentation, Herbologie und Physio-Pathologie erstmals 

tagten. Sie sind es, die heute das .vissenschaftliche Leben der DPG als Foren für die speziellen Interessen der Mit

glieder bestimmen. Während einige AKs ivie Komitees. z.B. über Schadensschwellen. arbeiten sind andere mit ihren 

Vortragsveranstaltungen inzwischen so groß geworden. daß sie mit ihren Teilnehmerzahlen Jahrestagungen anderer 

Gesellschaften leicht in den Schatten stellen und die DPG selbst fast zu einem Dachverband machen. Was bisher al

lerdings nur begrenzt geschah, ist eine rotierende Übernahme von internationalen Veranstaltungen. wie z.B. Sympo

sien. durch die AKs. Sie könnten ein Schaufenster für die deutsche phytomedizinische Forschung sein und die heute 

so vrichtigen persönlichen Kontakte mit Kollegen aus anderen Ländern herstellen helfen 

Was ein Mitglied von der DPG erwartet, wird je nach seiner Tätigkeit und Einstellung zu seinem Beruf. sehr ver

schieden sein. Dies kann bis hin zu berufständischen Angelegenheiten oder gar politischen Zielen reichen. Wie breit 

auch die Palette der Erwartungen sein mag. eins haben alle Gesellschaften zu ihrer Aufgabe gemacht: Das Abhalten 

von Fachtagungen_ was die DPG im Rahmen der Pflanzenschutztagungen auch tut. Wichtiger fast sind die diversen 

Arbeitskreise. die den Mitgliedern reichlich Möglichkeit bieten. sich über ihre oft spezifische Forschung und wissen

schaftliche Vorstellungen auszutauschen. Was die DPG bisher nicht hat. ~ie die meisten ""issenschaftlichen Gesell-
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schaften. ist eine eigene Zeitschrift. als Ausdruck ihrer Identität. Für angelsächsische Wissenschaftler ist das eigene 

Exemplar ihrer Zeitschrift ein Mittel zur Weiterbildung und Orientierung über andere Entwicklungen in ihrem Fach. 

auch Vienn die Zeitschrift schon in der Institutsbibliothek ausliegt. Schon 1970 verlangte Weltzien als l. Vorsitzender 

der VDP eine Zeitschrift der Gesellschaft. Nach langer Diskussion wurde daraus als Kompromiß die PHYTOMEDI

ZIN. die ihre Aufgabe als vereinsintemes l\1itteilungsblatt erfüllt Ein weiterer Vorstoß des Vorstandes in diese Rich

tung scheiterte I987 an mangelndem Interesse. und auch Widerstand der damals rund I200 I\llitglieder. Heute haben 

wir wenigsten als eine Art Z'A'ischenlösung die Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten adoptiert. für diejenigen t>Aitglie

der. die es wollen Außerdem verfügt die DPG über eine Schriftenreihe für umfassendere Beiträge und um Symposien 

aufzunehmen 

Fachtagungen und -zeitschriften fördern die wissenschaftliche Auseinandersetzung und damit auch die Forschung 

durch wechselseitige Information und persönliche Kontakte. Dabei werden Lücken erkannt. neue Ideen ausgelöst und 

eigene Arbeiten und Ergebnisse einer kritischen Überprüfung unterworfen. Daraus erwächst auch die Verständigung 

über ·wissenschaftliche Standards und wissenschafts-ethische Nonnen innerhalb einer Gesellschaft. 

Natürlich ern„artet man von der DPG eine Förderung des \\'issenschaftlichen Nachv.uchses. Bei der DPG spielen dabei 

z.B. die schon erwähnten Aks eine v.ichtige Rolle. Der Vorstand hatte jährlich einen Fond von DM 5.000 bereitge

stellt, um Doktoranden die Teilnahme an Veranstaltungen der DPG oder anderen Fachtagungen zu erleichtern. Ur

sprünglich eher für Unfertiges gedacht sind die AK.s heute Veranstaltungen, für die man sich gründlich vorbereitet 

und bemüht ist für sich und seine Arbeit einen möglichst positiven Eindruck zu vermitteln. Wenn solche AKs als 

"Doktorandenlaufsteg" belästert \'\'·erden, dann verstellt dies den Blick für ein Leistungsprofil, das international keinen 

Vergleich zu scheuen braucht Es ist deshalb schon ein Jammer und zum Nachteil des internationalen Ansehens der 

deutschen phyiomedizinischen Forschung, daß die Kurzfassungen dieser Leistungen begraben werden im vereinsinter

nen Mitteilungsblatt und in Dissertationen, aus denen dann meist nicht in dem Maße zitiert ,;vird, '1-ie es andernorts 

üblich ist 

Neben dieser eher traditionell bedingten Konzentration wissenschaftliche Vereinigungen auf die Forschung und auch 

berufsständische Belange fordert der Wissenschaftsrat "'issenschaftliche Gesellschaften zu einer verstärkten Förde

rung der Lehre auf, wenn es darum geht, eine Verständigung über inhaltliche und formale Maßstäbe für eine lei~ 

stungsfähige Lehre herbeizuführen. Ansätze dazu sind z.B. die immer -wieder auf den neuesten Stand gebrachten 

tJbersichten, die die DPG über die Lehrveranstaltungen an den Universitäten herausgibt 

Schließlich, wenn man den Newsletter der American Ph)topathological Society (APS) liest, füllt auf. wie sehr man 

Leistungen der Mitglieder würdigt und und datüber hinaus auch eine nicht immer dem deutschen Geschmack entspre~ 

chende "Ego-Pflege" betreibt. Dennoch könnte in der PHYTOMEDIZIN etwas mehr, etwa im Stile unserer britischen 
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Kollegen, über das Tun und Lassen der Mitglieder stehen. Die DPG hat aber, um die wissenschaftlichen Leistungen 

ihrer ,Mitglieder würdigen zu können, zv,:ei Auszeichnugen gestiftet: Den Julius-Kühn-Preis für Nach;i,uchsv.issen

schaftler und die de-Bary-Medai.Ue für herausragende Leistungen, die sich nachhaltig auf die Entwicklung des faches 

aussvv:irken. Erfüllt die Gesellschaft diese eben genannten Erwartungen ihrer Mitglieder, dann vmd sie einem wesent

lichen Teil ihrer nationalen Rolle gerecht U11d stärkt das Wir-Gefühl innerhalb des Faches. 

Einiee Zuku...riftspemektiven 

Nach dieser kurzen Übersicht über die jetzt 25 Jahre währende Vergangenheit der DPG möchte ich einiges zu zwei 

Aspekten sagen_ die sich unserer Ge._,;;ellschaft in der nächsten Zukunft zunehmend stellen werden 

Zur Rolle auf nationaler und internationaler Ebene für wissenschaftliche Gesellschaften gehört es heute auch, die 

Gemeinschaft der fachV1issenschaftler in der Öffentlichkeit zu .-ertreten. Dabei geht es danun. Anliegen des Faches 

sowie seine Ziele und Ergebnisse anderen verständlich zu machen. In einer Weit, in der politische und administrative 

Entscheidungen so nachhaltig durch Stimmungen und Medien beeinflußt werden. sehe ich darin, neben der mege der 

wissenschaftlichen Akthi.täten der Mitglieder. ganz vorrangige Aufgaben der DPG. 

Dies bedeutet zunächst offene, sich-in-die-Karten-schauen-lassende und dabei sachliche und überzeugende Offent

lichkeitsarbeit. Es erfordert aber auch engagierte und qualifizierte Mitarbeit in Gremien, die Konzepte zum Nutzen 

von Politikern und Entscheidungsträgern entwickeln. Was der einzelne Wissenschaftler davon aus guten Gründen für 

sich selbst ablehnen mag, kann ftlr ihn seine unabhängig auftretende Gesellschaft tun. insbesondere, wenn es um die 

Interessen eines Faches geht Sind ihre Vorstellungen oder Denkschriften erst einmal bei Politikern, Behörden oder 

Medien gelandet, dann hat man Pflöcke eingeschlagen, die sich nachträglich bei der heutigen RegiJierungswut oft 

kaum noch verrücken lassen. Ich weiß nicht, ,,.;e z.B. die Regelungen der EU über das Arbeiten mit Mikroorga

nismen heute aussähen, hätte sich die DPG nicht noch rechtzeitig mit den in dieser Beziehung initiati-i;en, aber in ihre 

Erfaluungen befangenen niederländischen Lalx;,r-Bakteriologen zusammengesetzt 

Aus diesen und ähnlichen Gründen fordert der Wissenschaftsrat deshalb die Fachgesellschaften auf, ihre Vorstellun

gen stärker als bisher in die öffentliche Debatte einzubringen, wenn es um Fragen der Forschung, Lehre und wissen

schaftlichen Nachwuchs geht. Sie sind es. die über die "gebündelte fachliche Kompetenz~ verfügen. um das G~icht 

"ihres" Faches in der Offentlichkeit zur Geltung z;u bringen. Hierzu gehört einmal der schon angesprochene Aspekt. 

" ... den Stand des Wissens in dem jeweiligen Fach in die ~issenschaftliche und allgemeinere Öffentlichkeit (w) tragen 

und auch aktiv Aufgaben tn der Politikberatung wahr(zu)nehmen". Sicher kann sich die DPG für diese Belange noch 

stärker als bisher einsetzen. 
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W. Lepenius (FAZ;:_ 23. lO. 92) verlangt. daß NDie Artikulation von Eliten sich zum Ziel setzten (muß), unpopu

läre Aussagen öffentlich zu legiti.mieren und entsprechende Entscheidungen öffentlichkeitswirksarn zu unterstützen" 

Folglich muß eine wissenschaftliche Gesellschaft heute in der Lage sein. zu Tagesfragen wie auch zu künftigen 

Entvvicklungen des Faches eine sachgerechte Stellung zu beziehen. Nur so kann sie vermeiden. daß es durch die öf~ 

fentliche und politische Meinungsbildung zu ihrem Kenntnisstand entgegenstehenden Entscheidungen kommt die 

andere diktieren. Von der Mitgliedschaft der DPG getragene Posiüon~apiere. v,k: das zu zukünftigen Schwerpunkten 

ph;riomedizinischer Forschung. köDJ1ten dabei Hllfestdlung leisten 

!n die gleiche Richtung wirkt wenn wissenschaftliche Gesellschaften Inhalt und Ziele der Arbeit ihrer Mitglieder 

Meinungsmachern. Entscheidungsträgern aber ebenso sehr auch Praktikern und Laien verständlich zu machen. Bei 

der heutigen füq,losion des Wissens und einer immer komplizierter und komplexer ,verdenden Forschung steht selbst 

der aufgeschlossene Laie schnell im Regen und reagiert dementsprechend skeptisch bis unfreundlich auf die For

schung. Jeder Erkenntniszuwachs eines wissenschaftlichen Spezialisten macht den Laien nämlich um eben diesen 

Erkentnisschritt armer. meml der Präsident der DFG. Frühwald. Er verlangte kürzlich auf der l 17. Tagung der Natur

forscher und Ante deshalb eme verstärkte "Laisierung der Wissenschaft" und nicht nur das Suchen nach dem esoteri

schen Gespräch unter Eingeweihten. Erkenntnisse seien so aufzubereiten, daß zumindest der geschulte Laie und die 

Kollegen anderer Disziplinen sie durchschauen können, AJ! d1es hat weder etwas mit modischem Populismus noch 

mit voreiligen Mitteilungen w-issensch.aft!icher Ergebnisse :rn tun. Es geht ,ielmehr um die Akzeptanz der Forschung 

und ihre Lebensfähigkeit. Wie die Gesellschaft Deutscher Chemiker aus leidvoller Erfähnrng erkannte Wer sich nicht 

am Meinungskampf beteiligt. stärkt seme Gegner 

In den letzten drei Jahrzehnten hat sich der Trend zur internationalen Zusammenarbeit in der Wissenschaft und de~ 

ren Vcr<:inigungen verstärkt und die DPG ist Mitglied verschiedener internationaler Zusammenschlüsse. so seit seit 

l 971 der International Society of Plant Pathology (ISPP). Im wesentlichen geht es dabei wieder um Tagungen. Eben 

so "'ichtig. wenn auch nicht so vordergründig. ist die Mitarbeit in Kommissionen. die einmal für die Abstimmung und 

Harmonisierung z,,,,ischen den nationalen Gesellschaften sorgen. andererseits aber auch das jeweilige Fach bei inter

nationalen Gremien vertreten. Wie wir alle wissen. werden diese immer einflußreicher 

Eine nationale wissenschaftliche Gesellschaft ln der heutigen Zeit ist folglich Z',vangsläufig ein Teil eines 

internationalen Verbundes.Zum Beispiel für die internationalen Mammutkongresse. die auch die ISPP ausrichten läßt. 

.M.it dem "3. International Congress of Plant Pathology" 1978 in München, hat die DPG international einen her

vorragenden Eindruck hinterlassen_ Leider ""urde nicht nachgehakt mit weiteren kleineren Veranstaltungen. wie 

S}mposien. Jubileen deutscher Wissenschaftler und wichtige Meilensteine der Forschung (z.B. Soraucr's Di.spos1t10ns

lehre. die Erfindung des Elektronenmikroskops etc.) oder den l 00 Todestag von Anton de Bary haben wir ungenutzt 

verstreichen lassen 
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Offenbar verlangt die fortschreitende Spezialisierung der Wissenschaft einesteils nach einer zunehmenden Zersplitte

nmg, ·wie es sich in den Arbeitskreisen der DPG zeigt. Andererseits werden aber auch wieder zusammenfassende 

Strukturen benötigt die dem Spezialisten wenigstens einen minimalen Zusammenhalt bieten, um die Inhalte und 

Anliegen seines Fach.es vertreten können. Für den Nutzer der Wissenschaften. -.,,,ie Ministerien, Parlamente. Medien 

oder nationale und internationale Organisationen, sorgen sie für Überschaubarkeit und präsentieren sich als Ansprech

partner 

So gesehen, und das wollte ich zeigen, haben wissenschaftliche Fachgesellschaften wie die DPG heute, neben ihrer 

tradionellen Rolle als Heimstatt ihrer Wissenschaft, die sehr viel stärker gewordene Aufgabe. diese auch nach außen 

zn vertreten - weltweit. Sie können dies, indem sje sich verständlich machen und dazu beitragen, daß die Ergebnisse 

ihrer Arbeit sachgerecht und zügig zum Wohle der Allgemeinheit umgesetzt werden. Oder '>4ie Di.irremnatt es aus

drückte: ~Der 1nhalt der Physik geht die Physiker an, die Ausv.irkungen die Menschheit. n Bei dieser Umsetzung sind 

auch alle .Mitglieder der Deutschen Phy1omedizinischen Gesellschaft gefordert 
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Kurzfassungen der Vorträge in den Sektionssitzungen 

Ackerbau, Allgemeiner Pflanzenschutz/Rechtsvorschriften 

E. Beer 

Institut für Pflanzenbau und Pflanzenschutz 
der Landwirtschaftskammer ·weser-Ems 

Konventioneller und !nteorierter Pflao_~enschutz sowie Fxtensivieruna in _ _fil.Q.?r vier
glied_riaen Fruchtfolge 

In einer Fruchtfolge mlt Winterwelzen, Wintergerste, \Ninterraps {danach Zwischen

frucht) und Ackerbohnen oder Mais werden die drei Varianten vierfach wiederholt 

und teilrandomisiert immer an derselben Stelle des Feldes angelegt. Die Parzellen

größe beträgt 25 mal 6 rn; Streifen für besondere Erhebungen befinden sich an den 

Außenseiten der Versuchsanlage. Konventionell erfolgt der Anbau der Fruchtarten 

nach den "Leitlinien Ordnungsgemäße Landbewirtschaftung" der beiden Landwirt

schaftskammern in Niedersachsen; die Prinzipien des Integrierten Pflanzenschutzes 

bleiben dabei jedoch weitgehend unberücksichtigt. Im Vergleich dazu werden im in

tegrierten Teil des Versuches Sorten bzw. Sortenmischungen, Saattermin, Saat

menge, Stickstoffart und -menge sowie Bekämpfungsverfahren (mechanische, chemi

sche oder kombinierte Unkrautbekämpfung, Bekämpfungs- und Schadensschwellen

konzept usw.) variiert. Darüber hinaus wird bei der Extensivierung gegenüber dem 

konventionellen System die Stickstoffmenge um 30 % reduziert und auf die Anwen

dung von Wachstumsreglern, Herbiziden und mögliChst auch Insektiziden verzichtet. 

Fungizide dürfen in dieser Variante höchstens nur einmal ausgebracht werden. 

In Winterweizen wurden beispielsweise 15 Merkmale bzw. Gegenstände untersucht 

und teilweise zu verschiedenen Terminen damit insgesamt 21 Erhebungen bzw. Be

wertungen durchgeführt. Erste Ergebnisse liegen bisher zum Wintergetreide vor, 

Durch integrierte Pflanzenschutzmaßnahmen wurden wesentliche Mengen an Pflan

zenschutzmitteln eingespart. Mit der Reduzierung der Kosten für verschiedene Be

triebsmittel wurde der in Relatlon zu "Konventionell" geringere Kornertrag aber min

destens ausgeglichen. Durch die Extensivierung ergaben sich Schwierigkeiten bei der 

mechanischen Bekämpfung {Striegeln) des Windhalms, Nicht allein dadurch wurde 

nach Abzug der Kosten für den variabel gestalteten Betriebsmitteleinsatz bis zu 50 % 

weniger geerntet als in den Verg!eichsvarlanten. Die Qualität des Ernteguts kann 

noch nicht abschließend beurte1Jt werden, 
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K. Os:mers 

l,andwirtschaftskammer Weser-Ems, Bezirksstelle für Pflanzenbau und 
Pf]anzenschutz, Meppen 

Int~5.Iri_~r1::er_ P_:!=lanzensch1,1tz ...... ~uf .. " leic.D.:en _§tandorten .. ~ mehrjährige 
yers_uc_pse_rgebnisse __ aus ___ ~ir_l.~.!!1- Be_::!:_~2.ielsbetr;:i_eb im ~msla_nd 

In einem sechsjährigen Versuchsprogramm wurden von 1989 bis 1994 

auf leichten, humosen Sandböden betriebsübliche mit integrierten 

Pflanzenschutzmaßnahmen verglichen. Die Versuche wurden schwer

punktmäßig in Kartoffeln {9), Wintergetreide außer Winterweizen 

(4), Sommergetr-eide (3) sowie je eimnal in Mais und Körnererbsen 

durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, daß in Abhängigkeit von u. a. 

Kulturpflanzenart, Sortern,1ahl und Wachstumsbedingungen beim inte

grierten Pflanzenschutz eine z. T~ erhebliche Reduzierung des 

Pflanzenschutzmitteleinsatzes möglich und wirtschaftlich war. 

Die Anwendung von Herbiziden konnte in allen Kulturen durch eine 

geringere Anzahl Behandlungen und/oder reduzierte Aufwand.mengen in 

z. T. erheblichem Maße vermindert werden. Dabei wurde im Mais die 

Flächenspritzung durch den zweimaligen Einsatz einer Maschinen

hacke ersetzt. 

Als insgesamt geringer stellten sich die Einsparmöglichkeiten bei 

den Fungiziden heraus~ Hier konnte vor allem im Getreide und nur 

vereinzelt in Kartoffeln je nach Befallsintensität auf bestimmte 

Bekämpfungsmaßnahmen verzichtet werden. Verminderte Aufwandmengen 

wurden nicht eingesetzt. 

Die Anwendung von Insektiziden insbesondeie gegen Blattläuse in 

Getreide, Kartoffeln und Körnererbsen war in der Variante "Ihte

grierter Pflanzenschutz" nicht erforderlich. 

In einem gesonderten Versuchsprogramm wurde der Einfluß von 

Kartoffelanteil in der Fruchtfolge, Sortenwahl (Resistenz) und 

chemischer Bekämpfung auf die Befallsentwicklung von Kartoffel

nematoden (Globodera pallida) und die ertraglichen Auswirkungen an 

Stärkekartoffeln untersucht. Erste Ergebnisse werden vorgestellt. 
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D. Eilers, W. Böttger und R Heitefuss 

Institut für Pflanzenpathologie und Pflanzenschutz der Georg-August-Universität Göttingen 

Fachbereich Pflanzenschutz der Bezirksstelle Nienburg der Landwirtschaftskammer Hannover 

Versuche..?J.J.LEx:tensivierung im Getreideb,tl.!@1 Beispiel des Naturkornanba4.~$tems im Verglejch 

zum !5...9pventionel1en Anbau 

In dem von 1987 - 1992 im Landkreis Nienburg durchgeführten Projekt wurden in einer zweijährigen 

Versuchsserie umfangreiche Versuche zum Vergleich des extensiven Naturkomanbausystems mit ei

nem konventionellen Anbausystem in Winterweizen, Winterroggen und im zweiten Jahr auch in Tri

ticaJe angelegt und ausgewertet. Im extensiven Anbausystem vrorde auf jegliche Anwendung von 

Pflanzenschutzmitteln sowie auf die mineralische Düngung verzichtet. 1991 VvUrden die Versuche auf 

Z\Vei, 1992 auf drei Standorten durchgeführt 

In dem Systemvergleich wurde in den C:.etreidearten ein breites Sortenspektrum geprüft. Zusätzlich 

wurde der Faktor Aussaatstärke im Winterroggen und Triticale berucksichtigt_ Neben den Erträgen 

und anderen Qualitätsmerkmalen vvurde der Befall mit den wichtigsten Pilzkrankheiten erhoben 

Im Anbauvergleich Winterroggen VvUrden Hybridsorten im Vergleich zur Sorte Halo geprüft. Die 

Erträge im Naturkomroggen lagen, unabhänglg von der Aussaatstärke, 1991 21% und 1992 41% 

unterhalb der Erträge im konventioneJien System_ [m Winterweizen zeigten sich geringere Ertragsun

terschiede zwischen den Systemen. Diese lagen im Sortendurchschnitt 1991 bei 18 %, 1992 bei 20,5 

bzv.r. nur bei 1% in Abhängigkeit des Standortes. Triticale, ergänzend auf dem Roggen- und einem 

Weizenstandort angebaut, zeigte Ertragsunterschiede von 13, 7 % (Roggenstandort) bzw. 1,5 % 

(Weizenstandort) zwischen den Systemen. 

Der Befall mit Blattkrankheiten blieb in beiden Untersuchungsjahren auf einem recht geringen Ni

veau. 1m konventionellen Anbau wurden die Behandlungen auf zwei .Fungizidmaßnahmen mit ver

minderten Aufwandmengen, mit Ausnahme des einen Weizenstandortes 1992, reduziert. Durch Be

rücksichtigung von Kosteneinsparungen bei der Düngung und im Pflanzenschutz und unter Zugrun

delegung gleicher Getreidepreise wurden z.T. gleiche Düngungs- und PS-Kostenfreie Erlöse erzielt. 

In Versuchen zur mechanischen Unkrautbekämpfimg wurde die Wirkung und Verträglichkeit dieser 

Maßnahme untersucht. Dabei zeigte sich, daß mit diesem Verfahren Wirkungsgrade nvischen 45 und 

87 % in Abhängigkeit von der Unkrautart und dem Jahr erzielt werden können 

Weiterhin wurde die Wirkung einer zeitlich differenzierten Düngung mit Gülle im Vergleich zur Mi

neraldüngung auf Ertrags- und Qualitätsunterschiede zwischen den Systemen untersucht. 

Eine betriebswirtschaftliche Auswertung der Versuche zeigt, daß diese extensive Anbauweise unter 

Gewährleistung einer Flächenbeihilfe in Höhe der bisher für "prnduktionstechnische Methoden1
' im 

Rahmen "flankierender Extensivierungsmaßnahmen" gezahlten Prämie eine 'Wirtschaftlich interes

sante Anbauform ist. 
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A. Schuhbeck1 ), L~ Moreth1 ) und u. A:mrner2 ) 

1) Bayerische Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau, 
München, 

2) Lehrstuhl für Landnutzungsplanung und Naturschutz, Freising 

Zum Auftreten tierischer Schaderreger und ihrer Antagonisten im 

Winterweizen, bei verschiedenen Formen der Extensivierung 

In Freilandversuchen wurde an zwei Standorten das Auftreten aller 

Schädlinge des Winterweizens und ihrer Antagonisten in 
verschiedenen Modellen der Extensivierung vergleichend untersucht. 

Dem konventionellen Bewirtschaftungssystem wurden je eine Frucht

folge des Integrierten Pflanzenbaus und des Kontrollierten Ver

tragsanbaus, sowie drei Fruchtfolgen des ökologischen Landbaus und 

vier Varianten mit Rotationsgrünbrache als Vorfrucht gegenüberge-

stellt. Unterschiede zeigten bei den Schädlingen nur die 

Blattläuse, wobei es im Jahr 1992 zu einer uneinheitlichen 

Entwicklung auf den beiden untersuchten Standorten kam: Während 

die Fruchtfolgen des ökolog. Landbaus am Standort I höhere 

Blattlauswerte aufwiesen als die übrigen Varianten, war am 

Standort II die exakt gegenteilige Situation gegeben. 

Die Ursache lag in der rein organischen Düngung der ökologisch 

geführten Varianten, die am Standort II durch den dort vorherr

schenden hohen Grundwasserstand optimal fließende Nährstoffe und 

damit eine ökologische Regelung der Blattlausdichte ermöglichte. 

Am Standort I wurden dagegen durch die Trockenheit die Umsetzung 

organischer Dünger im Boden behindert und die Bestände des 

ökolog. Landbaus geschwächt, was die Blattläuse nutzen konnten. 

Die Coccinelliden waren auf den ökologischen Parzellen des 

Standortes I in höherer Individuen- und Artenzahl vorhanden. Auf 

der konventionellen Vergleichsparzelle waren die Abundanzen von 

Parasitoiden, Entomophthoraceen und Coccinelliden durch den 

Einsatz des Wirkstoffs Pirimicarb vor allem durch sekundäre 

Effekte deutlich verringert. 

Im Jahr 93 waren insgesamt niedrigere Blattlausdichten als 92 zu 

verzeichnen. Im Winterweizen ohne Fungizidbehandlung (ökolog. 

Landbau, kontroll, Vertragsanbau) wurde die Blattlausbesiedlung 

früher beendet, was auf das phytopathologisch bedingte frühere 

Abreifen zurückzuführen ist. 
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R. Salveter 

Zoologisches Institut der Universität Bem, Abt. Synökologie, Bern (Schweiz) 

Einfluss natürlicher Ausgleichsflächen in der Agrarlandschaft auf den Populations~ 
aufbau anhldwhager Schwebfliegen (Diptera Syr:phidae) 

Im Zuge der Ökologisierung der Landwirtschaft ist oft von der Schaffung von natür

lichen Ausgleichsflächen wie Hecken, Brachen oder angesäten Ackerkrautstreifen zur 
Förderung von Nützlingen die Rede, Die Bedeutung solcher Flächen auf den Populations

aufbau aphidophager Schwebfliegen ist Gegenstand dieser Untersuchung, Auf den 

Flächen der landwirtschafüchen Schule Zollikofen bei Bern wurden verschiedene Kultu
ren (Winterweizen, Mais, Zuckerrübe, Ackerbohne, Futtererbse), eine Apfelplantage, 

drei auf dem Gebiet vorkommende Hecken, ein Waldrand und drei in die Kulturen einge

säte Ackerkrautstreifen untersucht, Dabei wurde der Blattlausbefall und die vorhande
nen Prädatoren, speziell die Präimaginalstadien der Syrphiden, bonitiert. Die Resultate 

sind in der folgenden Abbildung ersichtlich: 

Ku1tur: 
Hecken, Waldrand 
Ackerkra utstreifen 
Apfelplantage 

Winterweizen 
Ackerbohne 
Futtererbse 
Zuckerrübe 
Mais 

Vorkommen der 
Präimaginalstadien 

von Syrphiden: 

0 keine 

1 b:is Vm 2 

II 1 bis 5/m' 

III 5 bis 20/m' 

1 > 20/m' 

Im Frühling spielen neben Obstanlagen v .a, Hecken und Waldränder eine wichtige Rolle 

für den frühen Aufbau einer grossen Schwebfüegenpopulation, Episyrphus balteatus, die 
wichtigste Art im Getreide, kam in Hecken vereinzelt vor, war aber in der Obstanlage 
die häufigste Art, In den Hecken dominierten verschiedene Epistrophe- und Syrphus-Ar

ten, welche auch in Ackerbohnen am häufigsten waren, Die angesäten Ackerkrautstrei

fen konnten v.a, im Frühjahr kein alternatives Nahrungsangebot (Blattläuse) anbieten. 

Dennoch haben diese Streifen eine Berechtigung, wurden doch die blühenden Pflanzen 

täglich von tausenden adulten Syrpbiden besucht und ermöglichen somit eine optimale 

Versorgung mit Pollen und Nektar und damit eine höhere Fitness, Eine abwechslungs

reich, mosaikartig strukturierte Agrarlandschaft wirkt sich positiv auf die Vielfalt der 

Schwebiliegenfauna aus. 
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B. Dittmann 

Lehr- und Versuchsanstalt für Integrierten Pflanzenbaue.V. Güterfelde 

!Jn!ersuclmng herbolocischer Folgen bei unterschiedlichen Formen det Flächenstillegung 

Da sich der hohe Anteil von zur Zeit ca. 15 % stillgelegter Ackerflächen des Landes 

Brandenburg in den nächsten Jahren nicht verringert, sondern entsprechend den neuen 

Ralunenbedingungen erhöhen wird, ist die Erarbeitung von Empfehlungen zum Umgang mit 
Flächenstillegungen und zur Reduzierung des Herbizideinsatzes bei Wiedereingliederung in 

die landwirtschaftliche Nutzung ein Schwerpunkt unserer Untersuchungen. 

In dazu dreiortig angelegten Dauerversuchen werden auf repräsentativen Standorten des 

Landes Brandenburg (AZ 25, 35 und 51) die Vegetationsentwickiung nach Selbstbegrünung 

und gezielter Begninung mit Knaulgras bzv,;. Schafsch-wingel und die daraus resultierenden 

Unterschiede im Unkrautauftreten der Nachfrüchte ennittelt. 

Parallel dazu erfolgten dreijährige herbologische Untersuchungen auf 20 repräsentativen 

Praxisschlägen der Region Potsdam-Mittelmark (AZ 18 ... 30). Als Boniturtermine wurden 

April, Juni nnd September gewählt, um den Vegetationsverlauf auf den Sti!legungsflächen 

und auch Jahresunterschiede je nach der Witterung erfassen zu können. 

Die Artenzusammensetzung wird auf selbstbegrünten Flächen im ersten Brachejahr 

hauptsächlich durch weuige Pllanzenarten (z.B. Viola arvensis, Chenopodium album, 

Raphanus raphanistrum, Apera spica-venti, Setaria viridis) sowie je nach Vorbelastung der 

Flächen auch durch Elytrigia repens bestimmt. Im 2. bis 3. Brachejahr verschiebt sich das 

Artenspektrum von den tyischen Ackenmkrautgesellschaften zu ein- und mehrjähxigen 

Ruderalpflanzenbcständen und Sandtrockenrasen. 

Hemikrytophyten und Geophyten finden auf Dauerbrachen gute Entwicklungsbedingungen 

vor. Zu diesen Lebensformen gehören auf den untersuchten Bracheflächen vorrangig 

Cirsium arvense, Arternisia vulgaris, Rurnex-Arten, Lactuca serriola, Elytrigia repens und 

ausdauernde Horstgräser. 

Die Untersuchungen zum Unkrautauft:reten und Unkrautdruck aus dem vergleichenden 

Nachbau von Halm- tmd Hackfrüchten nach zweijähriger Selbst- und Knaulgrasbegrünung 

zeigen auch nach einer wendenden Bodenbearbeitung bereits im ersten Nachbaujahr einen 

bis zu vierfach erhöhten Unkrautdruck nach Selbstbegrünung gegenüber der 

Knaulgrasvariante. Das Artenspektrum reduzierte sich im Nachbau nach Stillegung auf die 

typischen Leitunkräuter. Konsequenzen aus dem erhöhten Besatz mit Dauerunkräutern \Vi.e 

Elytrigia repens und Artemisia vulgaris zum Herbizideinsatz werden diskutiert. 
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E.Erichsen, C.Kruspe 

Landespflanzenschutzamt Mecklenburg-Vorpommern 
Außenstelle Schwerin 

Wie wirkt sich der gegenwärtige Strukturwandel in der 
Landwirtschaft auf das Schädlingsauftreten aus? 

- Erfahrungen aus Mecklenburg- Vorpommern -

Die Anbaustrukturen haben sich in Mecklenburg - Vorpommern in 

den letzten Jahren in mancherlei Hinsicht verändert.Reduzierte 

Schlaggrößen, erhöhte Anbaukonzentrationen, die Ausweitung des 

Rapsanbaues in bisher für diese Kultur untypische Regionen 

u.a.m. kennzeichnen die Situation. Dies wirkt sich in nicht 

unerheblicher Weise auf das Schädlingsauftreten aus. Beispiele 

hierfür sind der erstmals beobachtete Befall durch den 

Sandgraurüßler, Philopedon plagiatus, (Totalschaden an einem 

Rapsschlag im Raum Schwerin ) und deutliche Verschiebungen im 

Rapsschädlings - Auftreten~ Dies trifft u.a.für den Rapserdfloh 

zu, der inzwischen nicht nur in seinem früheren Hauptbefallsge

biet ( Nord-West-Mecklenburg ), sondern auch in bisher weniger 

betroffenen Gebieten voll präsent ist. Bei dem seit Anfang der 

70er Jahre von Süd- Osten nach Mecklenburg- Vorpommern vor

dringenden Rapsstengelrüßler,sind regionale Befallsausweitungen 

gegenwärtig noch nicht deutlich festzustellen. 

In besonderem Maße profitiert, nach hiesigen langjährigen Unter

suchungen, die Kohlschotenmücke von einer erhöhten Anbaukon

zentration. Anbaupausen von unter drei Jahren und immer kürzere 

Distanzen zwischen Schlupfort (vorj. Raps) und dem Rapsfeld 

erhöhen die Vermehrungschancen erheblich~ 

überdurchschnittliche Schotenbefallswerte in fast allen 

Regionen Mecklenburg- Vorpommerns und Kokondichten von 

über 50/100 cm2 Bodenoberfläche spiegeln die Situation bereits 

seit 1992 deutlich wider. 

Auf der Basis der Schaderregerüberwachung des Landespflanzen

schutzamtes1 mit deren Hilfe sich derartige Tendenzen relativ 

gut erkennen und erfassen lassen, gilt es ,rechtzeitig 

Schlußfolgerungen für den praktischen Pflanzenschutz zu ziehen. 

Dabei dürfen auch die Auswirkungen des bislang unüblichen 

Brachlegens von Ackerflächen nicht vergessen werden. 
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W. Karalus und R Rauber 

Professur für Biologische Produktionssysteme, Justus-Liebig-Universität Gießen 

Einfluß des Vorkeimens auf d_1;:n Krankh_rj_tsbefall und Ertrag im ökologischen Kartoffelbau 

In den Jahren 1991 bis 1993 wurden auf zwei Standorten in Hessen Feldversuche mit den Kartoffel

sorten Agria, Granola, Linda und Nicola durchgeführt. Neben der Erfassung von Krankheiten am 

Kartoffelkraut und an den Knollen wurden die Stengel- und Knollenzahl, die Erträge an drei Tem1i

nen und die Knollensortierung ermittelt. Von besonderem Interesse war dabei, i.rrwieweit die Pflanz

gutvorbereitung zur Sicherung der Erträge der mittelfrühen .Kartoffelsorten unter den Bedingungen 

des ökologischen Landbaus beiträgt. 

Die Dünileckenkrankheit (Altemaria spp.) trat an der Sorte Agria am stärksten auf Bei dieser Sorte 

waren in allen drei Versuchsjahren dle nicht vorgekeimten Kartoffeln weniger befa11en als die Pflan

zen aus vorgekeimten Pflanzknollen. Sowohl die Symptome an den Blättern als auch die Größe und 

Form der isolierten Sporen sprachen :für Altemaria altemata als hauptsächliche Ursache der Dürr

fleckenkrankheit 

In den Versuchsjahren variierten der Befa!lsbeginn und die Befa11sstärke der Krautfäule erheblich; im 

Jahr 1992 fand Phytophthora infestans witterungsbedingt günstige Entwicklungsbedingungen an den 

Kartoffelblättern. Unterschiede zwischen den Varianten (Sorten, Pflanzgutvorbereitung) im Befall 

durch P. infestans waren maßgeblich auf den Zustand des Kartoffelkrautes zu Befallsbeginn zurück

zuführen. Dazu gehörten das Alter der Blätter, bereits eingetretene Blattverluste durch Alternaria 

spp. und Fraßschäden durch Kartoffelkäfer. 

Das Vorkeimen des Pflanzgutes hatte eine deutlich ertragssichernde Wirkung: Wurde das Kartbffel

kraut in der Vegetationsperiode frühzeitig durch Krautfäule oder Kartoffelkäfer vernichtet, erzielten 

die vorgekeimten Kartoffeln Mehrerträge zwischen 37 und 77 dt/ha an marktfähiger Sortierung im 

Vergleich zur nicht vorgekeimten Variante. In den Jahren mit relativ geringer Bedeutung der Kraut

fäule wurden dagegen nur geringfügige Unterschiede zwischen ,,nicht vorgekeimt" und „vorgekeimt" 

beim Knollenertrag festgestellt. 

Die durch P. infestans verursachte .Knollenfaule konnte lediglich auf einem Standort im Jahr 1993 in 

geringem Umfang beobachtet werden. Es gab keinen Zusammenhang zwischen der Stärke der Kraut

fäule und dem Auftreten der Knollenfä.ule. Die Kartoffelknollen wurden außerdem auf Kartoffel

schorf, die Rhizoctonia-Pockenkrankheit, Eisenfleckigkeit und durch das Y-Virus verursachte Ring

nekrosen untersucht. 

Mitt. a. d. Bio!. Bundesanst. H. 301. 1994 



37 

K Patschke und L Adam 

Lehr~ und Versuchsanstalt für Integrierten Pflanzenbaue. V. Güterfelde 

Erge}2pjsse zum Pflanzet1.sclmtz :im Öllein 

Seit 1990 erlebt der Öllein besonders in den neuen Bundesländern eine Renaissance, zumal es sich 

um eine iow ffiput-Kultur auch für leichte Standorte handelt Von ca. 27.000 ha Anbaufläche im 

Jahre 1993 wurden über 34 % allein im Land Brandenburg angebaut. 

Seit 199 l werden in der LV AP e.V. Güte:rfelde Untersuchungen zur Unkrautbekärnpfung, Sikkation 

und Beizung an Öllein durchgeführt und gleichzeitig wird Beobachtungsforschung hinsichtlich des 

Auftretens pi!zlicher und tierischer Schaderreger betrieben. Unsere Zielstellung besteht darin, den 

Ölleinanbau verfal:rrenstechnisch zu sichern und betriebswirtschaftlich effek'tiv zu gestalten. 

Die Untersuchungen zeigen, daß es in erster Linie auf die Etablierung weitgehend unkrautfreier 

Bestände ankommt Von bisher 30 erprobten Unkrautbekämpfungsvarianten konnten unter den 

Bedingungen Brandenburgs 16 als geeignet, davon 8 als besonders effektiv und kostengünstig 

bemteilt werden. Bei den dominierenden Unk:rautgattungen Viola, Capsella, Polygonum, 

Chenopodium, Stellaria, Apern und Echinochloa haben sich die preisgünstigen Su1fony1harnstoffe 

wie Concert ( 1 ... 2 x 30 g!ha oder l x 60 g/ha) oder Logran (2 x 20 g/ha oder 1 x 37,5 g/ha) als 

besonders erfolgreich erwiesen, zumal Galium und Matricaria auf unserem Standort nur von 

Wltergeordneter Bedeutung sind. Die häufig durch Sulfonylhamstoffe induzierten 

Wuchsbeeinflussungen des Ö1leins (Wuchsstauchung, Basal~ oder Tenninalverzweigung und 

Blühverzögerung) führten in keinem Fall zu Ertragsreduzierungen. Mechanische Maßnahmen 

(Geradefeinzugstriegel) können anstelle der ersten NAK-Anwendung, bis ca. 6 cm Wuchshöhe des 

Ölleins, erfolgen. Spätere mechanische Maßnahmen führten zu Bestandesreduzierungen. 

Mängel bei der Unkrautbekämpfung und/oder ungünstige Witterungsbedingungen zum Zeitpunkt der 

Ölleinreife erfordern häufig Sikkationsmaßnahmen. Bewährt hat s:ich Basta ( l,5 ... 2,51/ha). 

Die in Zusammenarbeit mit der Humboldt-Universität zu Berlin durchgeführten Untersuchungen zu 

samenbürtigeu Krankheiten am Öllein (Altemaria ca. 90 %, Fusarium ca. 30 %, desweiteren Botrytis, 

Phoma und Stemphylium) unterstreichen die generell nohvendige Saatgutbeizung, die erfolgreich 

und kostengünstig z.B. mit dem Wirlu,10:ffThiram erfolgen kann. 

Die meisten aus der Literatur bekannten tierischen und pilzlichen Schadeneger konnten gelegentlich 

beobachtet werden (z.B. der Schatten- oder der F1achsknoten\\-i.ck1er). Bisher erreichte das 

Schaderregerauftreten keinen bekämpfungS\Vlirdigen Befall. In Komplexversuchen mit N-Gaben von 

80 kg/ha enrni.ckelte sich etwas stärker der Mehltau (Oidium Iini). Folicurapplikationen ( 1 kg/ha) 

zum Befallsbeginn vvirkten sich jedoch nicht eindeutig ertragswirksam aus. Mit steigender 

Anbaukonzentration ist auch mit einer Zunahme potentieller Schaderreger zu rechnen_ 
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Erich-Christian Oerke 

Institut für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz1 Universität Hannover, Herren~ 

häuser Straße 2, 30419 Hannover 

Ertragsverluste und Wirksamkeit des Pflanzenschutzes - eine kritische Bewertung 

Anhand von Ertrags- und Verlustdaten aus Literatur und weltweit durchgeführten Feldver

suchen wurden die aktuellen und potentiellen, d.h. ohne Pflanzenschutz zu erwartenden, 

Verluste für Reis, Weizen, Gerste, Mais. Kartoffel, Sojabohne, Baumwolle und Kaffee ab

geschätzt Aus den Angaben für die wichtigsten Anbaugebiete wurden die Mittelwerte 

weltweit ermittelt und den Werten von CRAMER (1967) gegenübergestellt. Zwischen 

1965 und 1988-90 wurde die Produktion der meisten Kulturen weltweit deutlich gesteigert. 

Gleichzeitig haben beim Anbau von Weizen. Kartoffeln, Gerste und Reis auch die durch 

Krankheiten, Schadtiere und Unkräuter bedingten Ertragsausfälle zugenommen (+4,3% 

bis + 9,7%), in den anderen Kulturen blieben sie fast unverändert oder gingen leicht 

zurück (Kaffee - 4.7%). Die unterschiedlichen Entwicklungen in den Kulturen und 

Regionen weisen auf eine Abhängigkeit der Intensität des Pflanzenschutzes von der Höhe 

des Ertragspotential hin. 

Die Ertragswirksamkeit der derzeit in den Kulturen durchgeführten Pflanzenschutzmaß

nahmen (mechanisch, chemisch, biologisch) wurde als der Anteil der durch Pflanzen

schutz erzielten Mehrerträge an den potentiellen Ertragsverlusten errechnet. Sie erreichte 

1988-90 im Baumwollanbau mit 55% den höchsten Wert, in den wichtigsten Nahrungs

mittelkulturen Reis, Weizen und Mais dagegen nur 34% bis 38%. Die Variabilität 

zwischen den Anbauregionen war ebenfalls hoch: In Westeuropa wurden durchschnittlich 

61% der potentiellen Ertragsausfälle verhindert, in Nordamerika und Ozeanien 44%, in 

allen anderen Regionen nur 38%. Aufgrund des geringen Anteils Westeuropas an der 

weltweiten Produktion (ca. 8%) errechnet sich ein weltweiter Durchschnittswert für die 

Ertragswirksamkeit des Pflanzenschutzes von 40%. 

Die Bewertung der Ertragswirksamkett des derzeit durchgeführten Pflanzenschutzes 

ergab, daß (1) die Höhe der potentiellen Verluste durch Krankheiten, Schadtiere und 

Unkräuter bzw. der wirtschaftlichen Schadensschwellen entscheidend die Bedeutung der 

einzelnen Pflanzenschutzeinsatz bestimmt, und daß (II) Unterschiede in der Bekämpf

barkeit der verschiedenen Schaderreger bzw. der Verfügbarkeit wirksamer Bekämpfungs

verfahren bestehen. Die Höhe der aktuellen Ertragsverluste (und der Wirksamkeit der 

durchgeführten Maßnahmen) läßt aufgrund der unterschiedlichen Rahmenbedingungen in 

den Anbauregionen und -kulturen keine eindeutigen Aussagen über die Wirtschaftlichkeit 

bzw. Notwendigkeit des Pflanzenschutzes zu. 
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H. ZschaJer~ B. Rubach., S. Enzian und U. Wittchen 

Biologische Bundesanstalt für Land· und Forstwirtschaft, 

Institut für Folgenabschätzung im Pflanzenschutz, Kleinmachnow 

Status~Quo•Ana1vse des Pflanzenschutzmittel~Einsatzes in Feidku.l.turen der 

Bundesrepublik Deutschland 1991/92 

Die Analyse des Pflanzenschutzmittel-Aufwandes mit stratifizierten Daten von 1200 

aggregierten Anwenchmgen 1991/92 ~ergibt, daß im Durchschnitt aller Feldkulturen 

(außer Zuckerrüben, Hafer und Mais), im Durchschnitt aller Wirkungsbereiche: 

Herbizide und Fungizide (außer Insektizide und Wachstumsregler) im Osten 

Deutschlands infolge der geringeren Niederschläge, Spezializierung der Feldfrüchte und 

Betriebe weniger PSM eingesetzt wurden als in Westdeutschland. Durch die land~ 

wirtschaffüchen Betriebe wurden die in der Zulassung ausgewiesenen maximalen 

Präparateaufwandmengen durchschnittlich um 34 % (Wachstumsregler= 52 % , 

Herbizide= 34 %, Fungizide= 16 % und Insektizide:::: 6 % ) unterschritten. Dies weist 

auf die häufige Anwendung von reduzierten Aufwandmengen (Splitting, Tank~ 

misdmngen)1 von SchadschweHen und Entscheidungsmodellen, d.h. auf die Anwendung 

eines gezielten chemischen Pflanzenschutzes durch die landwirt,s;chaftJichen Betriebe 

hin. 

Die EU~Agrarreform führte nach 1 jähriger Anwendung im Westen Deutschlands in 

allen Betriebsformen und in Ostdeutschland bei Marktfruchtbetrieben zu deutlichen 

Reduzierungen derPSM~Kosten auf der bebauten Ackerfläche. 

Der durch PSM 1992 hervorgerufene Energieverbrauch in der Landwirtschaft betrug , 

auf der Basis der nationalen Kennziffer von 249 Mega Joule berechnet, 8. 34 * 1015 

Joule und damit weniger als 4 Prozent des Primärenergieinputs der Landwirtschaft. 

1991/92 wurden jährlich 28,7 Mill ha mit PSM behandelt und dabei 39 100 t Präparate, 

18 200 t Wirkstoff und 1,73 Mrd. DM PSM-Kosten verbraucht. 
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H. Scholz 

In der Wehrhecke 10, 53 1 25 Bonn 

Umwe1tschonender Pflanzenschutz in Gefahr 

Die Zahl der zugelassenen Pflanzenschutzmittel in Deutschland bewegte sich von 1980 bis 
1986 zwischen 1. 700 und 1,800 (alte Bundesländer}. Seit dem Inkrafttreten des neuen 
Pflanzenschutzgesetzes und der Trinkwasserverordnung ging diese Zahl bis 1992 radikal auf 
746 zurück. Im Mai 1994 waren 913 Pflanzenschutzmittel in Deutschland zugelassen. Diese 
Entwicklung wird von Kreisen, die im chemischen Pflanzenschutz nur eine Vergiftung der 
Umwelt sehen, begrüßt. Aus der fachlichen Sicht eines umweltschonenden Pflanzenbaus im 
Rahmen einer leistungsfähigen Landwirtschaft ist die Entwicklung differenzierter zu sehen. 
Das Pflanzenschutzgesetz von 1986 und der Grenzwert für Pflanzenschutzmittel in der 
Trinkwasserverordnung von 1989, (0, 1 /0,5 Mikrogramm pro Liter) haben maßgeblich zu dem 
starken Rückgang der Zahl der zugelassenen Pflanzenschutzmittel beigetragen. Die beiden 
genannten Grenzwerte in der Trinkwasserverordnung sind nicht humantoxikologisch begrün
det und sind auch nicht stoffspezifisch festgelegt. Sie stehen damit im Gegensatz zu dem 
Prinzip der übrigen Grenzwerte in der Trinkwasserverordnung, die - wissenschaftlich richtig -
humantoxikologisch begründet und stoffspezifisch festgelegt wurden. 
Auch die Weltgesundheitsorganisation legt Grenz- und Richtwerte für Pflanzenschutzmittel 
humantoxiko!ogisch begründet und stoffspezifisch fest. 
Die derzeitigen Rechtsvorschriften, die bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln in 
Deutschland eine Rolle spielen, haben neben positiven Wirkungen auch negative Folgen: 

• Die Entwicklungszeit für ein neues Pflanzenschutzmittel hat sich erheblich verlängert. Sie 
beträgt jetzt in der Rege! mehr als zehn Jahre. 

e Die Kosten für die Entwicklung eines neuen Pflanzenschutzmittels sind sehr stark angestie
gen. Für Pflanzenschutzmittel, für die ein neuer Wirkstoff entwickelt wird, betragen die Ko
sten in der Regel 200 Millionen DM und mehr je Mittel. Das bedeutet, daß sich bei den ho
hen Entwicklungskosten nur die Entwicklung eines neuen Pflanzenschutzmittels für Kultu
ren mit großem Anbauumfang und als Breitbandmittel lohnt. Es fehlen notwendige Mittel 
für Kulturen mit geringem Anbauumfang wie zum Beispiel Gemüsearten, Obstarten und 
Spezialkulturen, und es fehlen spezifisch wirkende Mittel, Gerade diese sind aber für den 
umweltschonenden Pflanzenschutz erforderlich. 

• 61 Prozent ( 1992/93) des in Deutschland verzehrten Gemüses werden aus dem Ausland 
eingeführt, bei Obst sind es 75 Prozent, hinzu kommen noch die Zitrusfrucht-Einfuhren. 

• Die BBA hat in Deutschland 311 Lückenindikationen festgestellt (Anwendungsgebiete, für 
die keine bzw. nicht ausreichend Pflanzenschutzmittel ausgewiesen sind). 

• Es nehmen die Resistenzen der Schadorganismen schneller zu, wenn nur eine kleine Mittel
Palette zur Verfügung steht. Wenn die Erträge gesichert werden sollen, müßte das durch 
eine größere Verbrauchsmenge der zur Verfügung stehenden Mittel ausgeglichen werden 
mit daraus resultierenden möglichen negativen Auswirkungen auf die Belastung von Boden 
und Gewässern. 

Für Pflanzenschutzmitte! sind stoffspezifische Trinkwasser-Grenzwerte festzulegen, die hu· 
mantoxikologisch begründet sind, wenn ein umweltschonender Pflanzenbau in Deutschland 
stattfinden soll. 
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A. Otte 
Biologische Bundesansalt für Land- und Forstwirtschaft, 
Abteiilung für Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik, 
Braun.schweig 

Die Umsetzun~r RichtliniEL-21 . ../414/EWG über das Inverkehr

bring.en von Pflanzenschutzmitteln in der Bundesrepublik 

Deutschland und Frankreich - eine rechtsvergleichende 

Untersuchung 

I. Formal .ist die Richtlinie (RL) in Frankreich (F) durch 
eine Verordnung (de'cret) und zwei Ausführun9sverordnungen 
(arr~te) und in Deutschland (D) erst durch einen Entwurf 
eines Änderungsgesetzes mit Verordnungsermächtiqunqen 
umgesetzt. 

II. Inhaltlich ergeben sich beispielsweise Unterschiede, deren 
Auswirkungen (1.) sich auf den jeweiligen Staat beschrän
ken oder (2.) Felgen für andere Mitgliedstaaten hab,=n: 

1. Die 11 provisorische 11 Zulassung {vor Aufnahme des Wirk
stoffes in RL Anhang I) 
RL Art. 8 Abs. 1 
Version F: qu 1 il est permis d 1 esc:ompter que 

(il est suffisamment efficace) 
Version D: angenommen werden kann, daß ... 

(es hinreichend wirksam ist) 
hieraus ist als Umsetzung in 
F: le produit revele 

(ohne Unterschied zur 
Zulassung) 

son etficacite' 
regelmäßigen 

D: n ... wenn keine Anhaltspunkte vorliegen, 
aus denen sich ergibt daß (es) nicht 
hinreichend wirksam ist. 

entstanden. F macht also von der Erleichterung keinen 
Gebrauch. Da diese Zulassungen nicht an der ugegen
seitigen Anerkennung" teilnehmen, wirkt sich der 
Unterschied nicht nach außen aus. 

2. In Art. 13 Abs. 7 RL ist kurz vor der Verabschiedung 
eine Ermächtigung für die Mitgliedstaaten zu weiter
gehenden '.rierschutzregelungen über die Vermeidung von 
Mehrfachversuchen an Wirbeltieren aufgenommen. 

In D können sich dadurch die 10- oder 5-jährige Sperr
und Schutzfristen auf z. B. 3 Jahre verkürzen. 
F hat davon keine Gebrauch gemacht. 

Eine in D dadurch schneller erworbene Zulassung muß 
aber von F 11 anerkannt 11 werden. 
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W. Zornbach 

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 
Referat 313 (Pflanzenschutz) 

Lückenindikationen - Ein unlösbares Problem ? 

In den vergangenen Jahren hat sich aufgrund der schärferen Bestimmungen des Pflanzen
schutzgesetzes von 1986 und Verschärfungen in anderen Rechtsbereichen das Spektrum zur 
Verfügung stehender Pflanzenschutzmittel erheblich verringert (von insgesamt 1800 Pflanzen
schutzmitteln im Jahr 1986 auf rund 900 heute). Die Zahl der Pflanzenschutzmittelwirkstoffe 
verringerte sich in der gleichen Zeit um ca. 30 % auf rund 220. 

Dieser Rückgang führt besonders in Kulturen, die in geringem Umfang angebaut werden oder 
von geringer gesamtwirtschaftlicher Bedeutung sind, zu enormen Engpässen bei der Bekämp~ 
fung bestimmter Schadorganismen. Für viele Anwendungsgebiete stehen keine chemischen 
Pflanzenschutzmittel mehr zur Verfügung (Bekämpfungslücken). Handelt es sich bei den Be
kämpfungslücken um Anwendungsgebiete von öffentlichem Interesse, deren Schließung durch 
die Pflanzenschutzmittel herstellende Industrie nicht vorgenommen wird, da die wirtschaftliche 
Bedeutung für sie zu gering ist, spricht man von Lückenindikationen. 

Mit der Richtlinie des Rates 9I/414/EWG vom 15. Juli 1991 über das Inverkehrbringen von 
Ptlanz_enschutzmitteln (EU-Zulassungsrichtlinie, ABL EG Nr. L 230 S. l) sind die Grund
voraussetzungen für eine lfarmonisierung der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln in der EU 
unter Wahrung des deutschen Schutzniveaus geschaffen worden. Sie enthält auch eine Reihe 
neuer Möglichkeiten zur Schließung von Lückenindikationen. 

Im Vordergrund stehen die möglichst umfangreiche Nutzung des Artikel 10 der EU-Zulas~ 
sungrichtiinie (Gegenseitige Anerkennung der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln) sowie des 
Artikel 9 (Erweiterung der mit der Zulassung festgesetzten Anwendungsgebiete). Ebenso 
wichtig ist eine möglichst zügige Aufarbeitung der rund 700 nalten" Wirkstoffe ln der EU, 
damit für diese das Verfahren der gegenseitigen Anerkennung von Zulassungen vollzogen wer
den kann. 

Der Berufstand, die Industrie, die Länder, der Gesetzgeber sowie die Bundesregierung und 
ihre nachgeordneten Behörden sind gleichermaßen gefordert, die neuen Möglichkeiten aufzu
greifen, um sie im Sinne eines integrierten Pflanzenschutzes umzusetzen. Ein Konzept zur Si
cherung des integrierten Pflanzem!lchutzes - Schließung von Bekämpfungslücken soll hel
fen, Wege zur Erschließung von Bekämpfungsverfahren auch in Kulturen und Anwendungsge~ 
bieten aufzuzeigen, die für die Pflanzenschutzmittel herstellende lndustrie nicht von wirt
schaftlicher Bedeutung sind. Es geht insbesondere auf die Verbreiterung der Pflanzenschutz
mittelpalette ein, die für einen chemischen Pflanzenschutz nach den Grundsätzen des inte
grierten Pflanzenschutzes unerläßlich ist. Hierzu gehört die Beteiligung verschiedener Personen 
und Gremien (Beauftragte für Lückenindikationen, Länder-Arbeitskreis Lückenindikation, Ar~ 
beitsgruppe beim .. Bundesministeriurn für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten) ebenso wJe 
Vorschläge für Anderungen des Pflanzenschutzgesetzes, neue Forschungsschwerpunkte und 
Hilfen im Behördenvollzug. 

Aus dem Konzept geht auch eindeutig hervor, daß es in Deut,;chland zur Schließung von Be
kämpfungslücken - insbesondere von Lückenindikationen - keine Zulassung "zweiter Klasse" 
geben wird. Das Schutzniveau wird zugunsten der Schließung von Lückenindikationen nicht 
gesenkt. Es geht um eine Sicherung des integrierten Pflanzenschutzes durch die Verfügbarkeit 
möglichst spezifischer und wirksamer Bekämpfungsmöglichkeiten, die ökologisch und ökono
misch vertretbar sind. 
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Pallutt, Waltraud 

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft 
Fachgruppe Biologische 
Außenstelle Kleinmachnow 

Indikationslügken im Pf1 .... <'LD..B..?TI°2Chutz - Ansätze zur Lösuna des 
Problerfü'L_in der Bundesrepublik Deuts9hland 

Die Harmonisierung des Pflanzenschutzrechtes in der Europäischen 

Union auf der Grundlage der EG-Richtlinie 91/414/EWG über das In

verkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln verpflichtet Deutschland 

zur Einführung der Indikationszulassung, die die Anwendun9 von 

Pflanzenschutzmitteln ausschließlich in den mit der Zulassung aus

gewiesenen Anwendungsgebieten erlaubt. Dadurch werden die durch 

fehlende Zulassungen bereits bestehenden Probleme bei der Absiche

rung notwendiger Pflanzenschutzroaßnahmen insbesondere in Kulturen 

mit geringem Anbauumfang (Lückenindikationen) gravierend ver

schärft. 

Nach einer in der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forst

wirtschaft durchgeführten Analyse des Zulassungsstandes für Pflan

zenschutzmittel (März 1993) konnten ca. 900 Anwendungsgebiete er

mittelt werden, für die keine bzw. eine nicht ausreichende Anzahl 

von Pflanzenschutzmitteln mit spezieller Ausweisung zur Verfügung 

stehen. 

Die Einrichtung des Arbeitskreises Lückenindikationen (AK-LÜCK) 

mit seinen kulturartenbezogenen Unterarbeitskreisen (Ackerbau, Ta

bak; Gemüse-, Arznei- und Gev,türzpf.lanzen; Obstbau, Hopfen; Zier

pflanzen, Baumschulen; Weinbau und Forst) soll dazu beitragen
1 

Lö

sungen aufzuzeigen und aktiv an der Schließung der Bekämpfungslük

ken mitzuwirken. 

Die Aktivitäten des AK-LÜCK und seiner Unterarbeitskreise„ deren 

Geschäftsführung der BBA obliegt, und der empfohlene Verfahrensab

lauf zur Schließung von Bekämpfungslücken im Rahmen des Zulas

sungs- sowie des Genehmigungsverfahrens werden im Vortrag darge

stellt. 
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K. SCHOKl\/'' und J.-G. UNGER'l 

1
l Bundesministerium für Ernährung, Landvlirtschaft und Forsten, Bonn 

2
) Biologische Bundesanstalt für Land- und Forst\Vlrtschaft, Dienststelle für wirtschaftliche Fragen 

und Rechtsangelegenheiten im Pflanzenschutz, Braunschweig 

In den vergangenen Jahren \.Vllrden im Hinblick auf den europäischen Birmenmarkt die phytosan.itä

ren Regelungen umfassend geändert. Dies erfolgte mit der Richtlinie 91/683/EWG des Rates zur 

Änderung der Richtlinie 77/93/EWG über Maßnahmen zum Schutz gegen das Verbringen von 

Schadorganismen der Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse in die Mitgliedstaaten und mit mehreren 

Durchführungsrichtlinien. Zur Umsetzung der Pflanzenbeschaurichtlinien in deutsches Recht war 

zunächst eine Erweiterung der Ermächtigung im Pflanzenschutzgesetz erforderlich. Das Gesetz zur 

Änderung pflanzenschutzrechtlicher und saatgutrechtlicher Vorschriften vom 25 .11 1993, das diese 

Erweiterungen enthält, ist seit dem 03.12.1993 in Kraft. 

Auf dieser gesetzlichen Grundlage wurden elf EG-Richtlinien im Rahmen einer Änderung der Pflan

zenbeschauverordnung umgesetzt. Vorbereitend zur Gesetzgebung \VUrde in einer speziellen Bund

Länder-Arbeitsgemeinschaft die Verfahrensweise bei der Durchführung der neuen Regelungen ab

gestimmt, um eine möglichst einheitliche Umsetzung zu erreichen. 

Die neuen Regelungen für das innergemeinschaftliche Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen, insbeson

dere zur Registrierung von Betrieben, zum Pflanzenpaß und zum Verbringen in Schutzgebiete wur

den somit in die nationale Gesetzgebung aufgenommen. Die Listen der Quarantäneschadorganismen 

und die speziellen Anforderungen an das Pflanzenmaterial wurden an die EG-Regelungen angepaßt 

und die Regelungen zur Einfuhr aus Drittländern überarbeitet. 

Die Einführung der neuen Regelungen bedeutet insbesondere eine Umstellung für die Betriebe, die 

bislang nicht für den Export produziert oder gehandelt haben. 

Für den Pflanzenschutzdienst envachsen zusätzliche Aufgaben bei der Kontrolle und Durchführung 

der neuen Bestinunungen. 

Die wesentlichen Elemente und vorgesehenen Verfahrensweisen in der Pflanzenbeschau werden vor

gestellt und erläutert. 
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J.-G. Unger i) und K. Schom2) 

Biologische Bundesanstalt für Land· und Forstwirtschaft, Dienststelle für wirtschaftliche Fragen und 
Rechtsangelegenheiten im Pflanzenschutz, Braunschweig i) 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn 2) 

Neue intematlonaJe L0 tl!inien und Gremien io der Pfianz""ObPscbau fGAU EAO EPPOi 

Die Ausarbeitung und Anwendung gesetzllcher Regelungen der Pf!anzenbeschau wird sowoh! innerhalb der 

Europäischen Union als auch weltweit zunehmend durch internationale Leitlinien und Standards beeinflußt, 

die in verschiedenen neu eingerichteten Gremien erarbeitet werden. 

Im Rahmen des GATI wurde im Apd! i994 eine Vereinbarung über die Anwendung sanitärer und 

phytosanitärer Maßnahmen verabschiedet, weiche neben allgemeinen Anforderungen an die 

Pfianzenbeschaugesetzgebung der Unterzeichnerstaaten auch ein administratives Verfahren für 

internationale Streitfälle unter Einschaltung eines regelmäßig tagenden Ausschusses (Commii:tee on 

Sanitary and Phytosanitary Measures} vorsieht Zentrales Element der Vereinbarung ist dle Forderung nach 

Anlehnung der Rechtsvorschriften der Unterzeichnerstaaten an Leitlinien des Ausschusses {soweit 

vorhanden) oder anderer !ntema1ionaler Organisaiionen (z. 8. FAO, EPPO). Der Ausschuß 1st zur 

Sammlung der internationalen LeltJlnien sowie zu einer aktiven Prüfung der Rechtsvorschriften der 

Unterzeichnerstaaten auf Übereinstimmung mit diesen verpfücht.et. Zur Klärung wissenschaftlich-technischer 

Fragen durch den Ausschuß ist eine begleitende technische Expertengruppe vorgesehen. 

Von seiten der FAO wurden bereits seit einigen Jahren besondere Aktivitäten im Bereich der Leitlinien für 

die Pflanzenbeschau entwickelt, die vor kurzem in die Verabschiedung der ~auarantine princlp!es~ 

mündeten. Die Diskussionen zu den Lelt.Hnien der R!sikobewertung (Pest Risk Assessrnent (PR:AJ} befinden 

sich im fortgeschrittenen Stadium, die Ausarbeitung allgemeiner Prinzipien zur Anerkennung 

"schaderregerfreier Gebiete" (pestfree areas) hat begonnen. Durch die FAQ wurde zur Betreuung dieser 

Themen vor dem Hintergrund des Internationalen Pflanzenschutzabkommens (IPPC) eine neue dauerhafte 

Koordinierungsstelle, das ~IPPC-SekretariaC eingerichtet Die Arbeii: des Sekretariats wird durch ein neu 

eingerichtetes, regelmäßig tagendes Expertengremium (Committee of Experts on Phytosanitary Measures) 

begleitet, welchem wiederum ein besonderer Koordinator der F AO zugeordnet ist. 

Die EPPO greift die oben genannten Themenbereiche teilwetse in neu eingerichteten Arbehsgruppen auf 

und entwickelt sie weiter, Der internationale Diskussionsprozeß wlrd durch Teilnahme von Vertretern der 

EPPO an den obigen Gremien und durch Vorgabe von EPPO-Leitlinien wesentlich beeinflußt. 

Im Vergleich wirkt sich die GATT-Vereinbarung aufgrund der Verbindlichkeit der Ausschußbeschlüsse am 

stärksten auf die Gestaltung phytosanitärer Regelungen aus. Aber auch den anderen internationalen 

Leitlinien kommt nunmehr über das GATI eine höhere Verbindlichkeit zu. Das hat insgesamt zur Folge, daß 

an die wissenschaftlich technische Begründung phytosanitärer R&Jelungen zunehmend höhere, sehr 

spezifische Anforderungen gestellt werden. 
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U. Pluschkell B. Freier, B. Pallutt, K Lindner, U. Burth 

Biologische Bundesani:.ialt für Land- und Forstwinscha:ft, 

Institut für integrierten Pflanzenschutz, .Kleinmaclmow 

Untersug_.ij!Jllgen zur Umsetzung des integrierten_ Pflanzenschutzes irL .... :wiedereingerichteten 

Feldbaubetrieben Q_s_tdeutscl-Jands 

Im .Rahmen eines dreijährigen Projektes ist in zwei wiedereingerichteten .Feldbaubetrieben 

Ostdeutschlands begonnen worden, komplexe Verfa..l:iren des integrierten Pflanzenschutzes 

an.zuwenden und die Wirkungen zu analysierert 

Am Beispiel der Kultur Winterweizen Vfild ein Mon.itoringprog:ramrn für die in der Magdeburger 

Börde vorherrschenden Bedingungen vorgestellt In diesem Programm werden neben den 

notwendigen Aufgaben des Monitorin.gs die vorbereitenden acker- und pflanzenbaul.:ichen 

Maßnahmen berücksichtigt. Es ..-vird zvvischen generell notwendigem und nur bei Signalisation durch 

den Warndienst des amtlichen Pfl.a:nzensdmtzdienstes erforderlichem Monitoring unterschieden. 

Ausgehend von konkreten Monitoringprogrammen und ihrer prak---tischen Umsetzung läßt sich der 

Zeitbedarf für Monitoring und Beratung ermitteln. Der Zeitbedarf :für das Monitoring ergibt sich aus 

der Dauer und der Stärke des Auftretens zu überviachender Schadorganismen und ist somit abhängig 

von der Kulturart und den vorherrschenden klimatischen, ökologischen und· Bodenverhältnissen. Für 

den Zeitbedarf des Bestandes- und Unkrautrnonitorings besteht zusätzlich eine Abhängigkeit vo.n der 

zu bonitierenden Schlaggröße. Eine Einteilung der Schläge nach Schlaggrößen von <10 ha U11d >10 

ha erscheint hier zvveckrnäßig. Der Vergleich der Kalkulationen für das Monitoring der Kulturarten 

Zucke1Tfibe und Wintenveizen verdeutlicht den unterschiedlichen zeitlichen Aufwand. Es \.Vl!d 

zudem sichtbar, daß der Monitoringaufwand zwischen den Anbaujahren sihr stark differieren kann. 

Beim Winterweiz..en kann der maximale Zeitbedarf für Schlaggrößen < l O ha mehr als das dreifache 

des minimalen Zeitbedarfs betragen, bei der Zuckerrübe hingegen nur das 1,5-fache. Aus diesen 

großen Schwankungsbreiten ergeben sich große Unsicherheiten bei der Ermittlung des 

durchschnittlichen Zeitbedarfs für Monitoring und Beratung imd somit auch für verallgemeinernde 

Aussagen. 

Zur Beantwortung der Frage nach dem Stand der Umsetzung des integrierten Fflanzenschutzes im 

landwirtschafüichen Betrieb ist ein BeYvertung3IDodell ennvorfän worden. Alle im Verlaufe einer 

Anbauperiode einer Kultur durch den La.udvmt zu treffenden Entscheidungen werden aus der Sicht 

des integrierten Pflanzenschutzes bewertet und ge-w:ichtet. Besondere Bedeutung \Vlfd dabei 

vorbeugenden und nichtchemischen Methoden beigemessen. Es ergibt sich eID Punktsystem, das es 

gestattet, die Umsetzung des integrierten Pflanzenschutzes schlagbezogen einzuschätzen und zu 

vergleichen. 
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\V Büchs 

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft 

Institut für Pflanzenschutz -in Ackerbau und Grünland 

Förderung von großen Laufkäferarten (Gattur1gen Carabus, Calosoma. Cychrus) durch seibstbegrü

nende Dauerbrache und abgestufte E:!ii:ensivienm.gsmaßnahmen. 

Die relativ großen Arten der o.g. Laufkäfergattungen spielen eine nicht unerhebliche Rolle als Antagonisten 

von Schnecken, Erdeulenraupen sm-vlc Fliegenlarven und -puppcn. Die Laufkäfer 'wurden in einer abgestuft 

extensiv bewirtschafteten Rapsfruchtfolge (J "'" intensiv; H integriert; m = reduziert; IV c::c extensiv; V = 
Brache; näheres s. BÜCHS 1993"') soy;,,ie in einer se!bstbe:grünenden Dauerbrache mit Hilfe von BARBER

Fa!len und Bodenphotoeklektoren untersucht. In drei Vegetationsperioden (März 1992 bis Juli 1994) 

erreichten die Carabus-Artcn in der 1989 aufgelassenen Dauerbrachfläche jeweils eine min<lest<,'nS siebenmal 

höhere Aktivitätsdichte als in einer der be\\irtschafteten Flächen. In allen Untersuchungsjahren entfielen mehr 

als 85% der mit Bodenfallen erfaßten Individuen auf die Art C. auratus. Mit den El<lcktorcn wurden in der 

Brachfläche z.B. 1992 recht hohe Schlüpfdichten von 2 Ind. / qm (C auratus) bz;,v_ 4,3 Ind./qm (C. nemora

lis) ermittelt. Insbesondere bei C auratus konnte z,,\tischen 1992 und 1994 ein Anstieg der Aktivitätsdichte um 

900% vor allem in der extensiv bev.-irtschafteten Fläche (IV), in geringerem Umfang auch in den anderen 

Anbausystemen (I-HI), festgestellt werden. Dies weist darauf hin, daß die Art von der selbstbegrüm,"11den 

Dauerbrache sowie von den Brachestreifen in den Parzei!en II und IV ausgehend die Kulturflächen wie
derbesiedelt. Vereinzelt wurde in der Brache noch Carahus glabratus und C)chrus carahoides so"wic auf den 

Kulturflächen eine kleine Population von Calosomn auropunctatum nachgewiesen. Alle in den bev.-irt

schaftctt,""TI Flächen vorkommenden Carabus-Arten (C auratus. C. cancellatus, C. nemoralis, C. cortaceus) 

em;ichten in der Extensivvariante (IV) die höchsten Aktivitätsdichten im Vergleich zu den anderen 

Kulturflächen. C cancellatus trat als lichtliebende Art im zeitigen Frühjahr (März-Mai) fast ausschließlich in 

den bewirtschafteten Flächen auf (z.B. 1992: I O; II"" l,8; HI= 1,2; rv = 8,5: V:=: 0,3 Ind./Falle x Fangzeit

raum). Demgegenüber war C. nemoralis stärker auf ilie Brache beschränkt (z.B. 1994 fbls 12.7.j: I = 0,25; II 

= O; m ""O; IV= 1,5; V= 21,8 Ind./Falle x Fangzeitraum). Ursache sind Ernte und Bodenbearbeitungen, die 

i.d.R genau mit dem Schlupf der neuen Käfcrgcncration zusammenfallen., so daß die Art auf den b-ev,irtschaf

tti:en Flächen keine stabile Populationen aufbauen kann und nur auf Dauerbrachflächen diesen Eingriffen ent

geht_ Dies gilt grundsätzlich auch für viele andere Insekten- und Spinnen.arten. An diesem Beispiel ,vird deut

lich, welch wichtige Funktion selbstbegrünende Dauerbrachen als Regenerations- und Ausweichflächen für 

Nutzinsekten besit7..cn. D:ie Aus,virkungen der Pyrethroidanwendungen im Winterraps im Frühjahr so,vie des 

fosektizideinsatzcs in1 Getreide zum Sommeranfang sind deutlich: Während 1994 von C. auratus im Win

terraps der Anbausysteme I und II in der Periode der lnsektizidanwcndungcn nur 0,125 bZ\v. 0,5 !nd./Falle 

registriert v.urden, konnten in der extensiv betvirtscha.fteten Fläche (IV) im gleichen Zeitraum 15,8 lnd./Falle 

nachgevvi.cscn werden. In allen drei Jahren \Var vor allem C. auratus in der Dauerbrache (V) bzvv. in der 

extensiv be.virtschafteten Fläche (IV) erheblich länger zu finden als in den intensiver bevdruc.hafteten Varian

ten {}-III). Dies 1-veist daraufhin, daß sich die Aktivitätsperiode einer Art offenbar umso länger wird, je weni

ger ihr Lebensraum irgendwelchen Belastungen unterliegt. Hieraus karm man abzuleiten, daß die "ökologische 

Wirksamkeit'' einer Art z.B. als Räuber in unbelasteten Habitaten erheblich größer ist als in belasteten. 

* BÜCHS, W. ( 1993 ): Förderung von Großcarabiden durch Dauerbrache und Extensivierungsmaßnahmen? -
DGaaE-Nachr. 7 98 
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A. Klcinhenz und \V Büchs 

Biologische Bundesanstalt für Land- und forst\virtschaft, 
Institut für Pflanzenschutz in Ackerbau und Grünland, Braunschweig 

Aus,,,,irkungen abgestufter J;'.x.tC;J.§.ivicnmgsmaßna,hmcn im Wintci:roo-c-cn und cit1cr sdbstbCJLriincndqn 
Dauerbrache auf Spinnen als poh:phaee Prädatoren 

Seit Frühjai.'1r 1992 werden die ökologischen Auswirkungen einer Brachflächc und verschiedener 

Extensivicrungsmaßnahmen (s. BÜCHS 1993 l) anhand einer Rapsfruchtfolge auf Spioocn untersucht Die 

Versuchsflächen befinden sich in Eickhorst bei Braunschweig. In allen Varianten wurden 1992 (20.3. -

21-7.92) zur Erfassung der Spinnen je 6 Barbcrfallcn und 4 Bodcnphotocklektoren (Grundfläche 0,25m2) mit 

integrierter Bodenfalle eingesetzt. Die Ergebnisse beziehen sich auf Untersuchungen im Winterroggen und auf 

einer sdbstbcgrüncndcn Brachflächc 

Insgesamt konnten 55 Arten aus 12 Familien nachgewiesen werden. 40 Arten waren es auf der Brachtlächc 

sowie 76 auf den be\,irtschafieten Flächen: 33 Arten kamen sowohl auf der Brache als auch in den 

Anbausystemen vor. Mit den je 6 Barberfällen pro Variante vmrden neunm.?J mehr Spinnen erfaßt als mit d..."11 

je 4 Eklektoren. Mit Hilfe der Eklektorcn vvurden allein drei Viertel aller Jungspinnen auf der Brachfläche 

gefangen. Hinsichtlich der mit beiden Methoden ermittelten Jndividucnzahlcn können auf den verschieden 

extensiv bcw-irtschafteten Flächen keine gravierenden Unterschiede festgestellt werden. Auffällig ist, daß in der 

sclbstbcgrünendcn Brachfläche mit den Eklektorcn deutlich mehr Individuen llild Arten als in den 

bevvirtschafu..'ten Flächen gefangen "!hurden. So sind es auf der Brachfläche 168 Individuen pro Ekiektor und 32 

Arten, auf den bcvvirtschaftek..'Il Flächen zwischen 19 und 23 Individuen pro Eklcktor bv.v. zwischen 9 und l 3 

Arten. Bezüglich bestimmter Arten ist auffallend, daß die für intensiv bewirtschaftete Flächen typischen 

Pionicrarten ·wie Erigone atra, Oedothorax apicatus, Lepthyphantes tenuis, lvieioneta rnrestris, 

Bathyphantes gracilis, Porrhomma microphthalmum und Pachygnatha degeeri auf der 3 Jahre alten 

Brachfläche cnnveder überhaupt nicht oder nur in geringer Anzahl vorkommen. Die dominanten Aro.."'11 sind P. 

degeeri, Oe. apicatus und E. atra. Erwähnenswert ist, daß eine extensivere Bewirtschaftung anscheinend das 

Vorkommen von P degeeri begünstigt. Demgegenüber erreichen die auf Bewirtschaftungsmaßnahrnen 

sensibel reagierenden Wolfsspinnen (Lycosidae) in der selhstgegrünenden Brache die höchsten Individuen- und 

Artenzahlen. Dort stellen sie 57% aller Spinnen gegenüber 13% auf den bcv.irtschafu,'ten Flächen. Hierdurch 

wird klar, vvie bedeutend die Brache als Refügialfläche mit einer Vielzahl ökologischer Nischen ist, die auch 

störungscmpfindlichen.,'n Spinnenarten Ex.istcnzmöglichkeitcn bietet Ein V crgleich der Artenbestände 

vsischen den bewirtschafteteten Flächen und der selbstbegrünenden Brache zeigt, daß mit einer zunehmenden 

fü„1:ensivierung die Ahnlichkeit der Artenspektren zvvischcn Anbauflächen und Brache zunimmt. 

1BÜCHS, W. (1993): Förderung von Großcarabiden durch Dauerbrache und Extcnsh,icnmgsrnaßnahmen? ~ DGaaE
Nachr. 7: 98 
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B. JüttersonkelJ und K. Arlt2l 

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, 
Institut für integrierten Pflanzenschutz, Kleinmachnowll 
Institut für Folgenahschätzung im Pflanzenschutz, Kleimnachnow2, 

Vegetationsentwicklung auf Dauerbrachen - Gmndlagen zur ökolo2ischen Bewertung 
aus der Sicht des Pflanzenschutzes 

Die Kenntnis der Vegetationsdynamik auf stillgelegten Flächen ist für die integrierte 
Unkrautbekämpfung nach Wiederaufnahme der Nutzung als landwirtschaftliche Flä
che von großer Bedeutung. Die Untersuchungen konzentrieren sich auf Dauerbra
chen, Die sich in fünf Jahren aufhauende Vegetation kann vor allem durch ausdau
ernde Pflanzenarten zu Folgeproblemen bei der Wiederbestellung der Flächen führen, 
Sie wird aber gleichzeitig zum Biotop für Tierarten, die als Nützlinge oder Schäd

linge - auch für angrenzende Flächen - in Erscheinung treten können. 
In emem Parzellenversuch mit verschiedenen Dauerbrachevarianten 
(Selbstbegrünung und Knaulgraseinsaat) sowie Erhebungen in Praxisflächen wurde 
die Dynamik der Vegetationsentwicklung in drei bzw. vier Versuchsjahren sowie der 
Einfluß auf die benachbarten bearbeiteten Parzellen untersucht, Aufgrund der Kennt
nis der Segetalflora vor der Anlage des Parzel!enversuches zur Flächenstillegung 
kann die Veränderung des Artenspektrums unter den Bedingungen der Dauerbrache 
eingeschätzt werden. Es zeigte sich, daß die Konkurrenz einer Kulturpflanze 
(Knaulgras) ausreicht, um die typischen Ackerunkräuter des Standortes, aber auch zu
fliegende Ruderalarten erheblich daran zu hindern, sich zu etablieren, 
Die sehr differenzierte Vegetationsentwicklung auf Dauerbrachen mit Selbstbegrü
nung und der Vorfrucht Winterroggen in landwirtschaftlichen Betrieben wurde beob
achtet. ln Abhängigkeit vom Standort, vom Samenvorrat im Boden und der Flora be
nachbarter nicht-landwirtschaftlicher Flächen dominierten vor allem Agropyron re
pens (L.) P,B., aber auch Artemisia vulgaris L., Conyza canadensis (L.) 

CRONQUIST, Tanacetum vulgare L., Cirsium arvense (L.) SCOP,, Rumex obtusifo
lius L. oder auch die seltenere Art Anthoxanthum aristatum BOlSS, 
Durch Erfassung des Bestandesklimas wird versucht, die ökologischen Rahmenbe
dingungen der Flächenstillegungsbiotope sowohl für die Samenkeimung als auch für 

die Entwicklung der Fauna zu beschreiben, 
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Uschi Krause!J und Hans-Michael Poehfu1g2) 

l) Institut für Pflanzenpathologie und Pflanzenschutz, Universität Göttingen 
2) Institut für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, Universität Hannover 

Untersuchungen zum Auftreten und zur Verbreitung von Schwebfliegen (Diptera: Svrnhidae) unter 
besonderer Berücksichtigung von untersc!Ji~lich strukturierten Agrarökosystemen. 

Das Thema wird im Rahmen eines interdisziplinären Grnduiertenkollegs (DFG) bearbeitet, das seit 

April 1992 an der Universität Göttingen läuft Im Themenbereich Pflanzenproduktion des Kollegs 

stehen phytomedizinische, ökologische und ökonomische Aspekte der Beziehungen zwischen 

Landwirtschaft und Umwelt im Vordergrund. Die Erhöhung des Potentials von Nutzinsekten ist ein 

wesentliches Ziel bei der Realisierung umweltgerechter, integrierter Pflanzenschutzkonzepte. 

Schwebfliegen spielen als effiziente Blattlausantagonisten in vielen Jahren eine wichtige Rolle bei der 

natürlichen Begrenzung von Blattlauspopulationen. Die Larven aphidophager Syrphidenarten besit

zen ein hohes Prädationspotential, die adulten Tiere sind sehr mobil, verfügen über eine hervorra

gende Wirtsfindung und zeigen auf veränderte Blattlausdichten sowoW eine numerische als auch eine 

funktionelle Reak.-tion. Als ein Schlüsselfaktor für die erfolgreiche Begrenzung von Blattläusen hat 

sich die zeitliche Synchronisation der Syrphiden mit den Aphiden, die in Norddeutschland oft nicht 

gegeben scheint, herausgestellt. Ein Grund dafür könnte in der Lebensraumstruktur liegen, die durch 

Bereitstellung von Nahrung, Überwinterungshabitaten und Refügien die Voraussetzungen zum ~ 

rechtzeitigen- Aufbau einer authochthonen Population bieten muß. In ausgeräumten Ag:rarlai1dschaf

ten, Me sie in Norddeutschland häufiger zu finden sind, könnte dies der limitierende Faktor sein. 

lm Verlauf der hier dargestellten Untersuchungen aus dem Jahr 1992 wird die Populationsdynamik 

der Syrphlden auf zwei Standorten (Göttingen und Hiddestorf, ca.10 km südlich von Hannover) 

dokumentiert und verglichen zMschen einer divers gestalteten Agrarlandschaft (Göttingen) und einer 

ausgeräumten, in der Hildesheirner Börde gelegenen (Hiddestorl). 

Zur Erfassung der Aktivität der Syrphiden wurden Farbschalen und Malaisefällen, zur Ermittlung des 

frühen Eiablagepotentials blattlausbesetzte "Fangpflanzen" eingesetzt. 

Es zeigte sich, daß die im Sommer im Getreide als Blattlausantagorüsten -wichtigen Arten Episyrphus 

balteatus, lvfetasyrphus corollae, Syrphus ribesii,, Syrphus vitripennis und Sphaerophoria spp. 

autochthon in Norddeutschland üben:vintem und im Frühjahr eine erste Generation an Frühjahrswir

ten (z. B. blühenden und blattlaustragenden Sträuchern) aufbauen können. Die Eiablage an Fang

pflanzen wurde in allen Jahren durch eine diverse Struktur der Agrarbiozönose gefordert. Die 

Bedeutung der Ergebnisse für die Populationsdynamik der Syrphiden und ihrer Synchronisation mit 

Getreideblattläusen wird diskutiert. 
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R. Müller 1 
:i und H. Nirenberg2

) 

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft 
Institut für inte2:rierten Pflanzenschutz, Kleinmachnow11 

Institut für f\-1ik~obiologie. Ber!in-Dah!em21 

von Topinambur und Miscantlu,s 

(Preliminary results on the occurrence of soil-borne pathogens during the cultivation of Topi
nambur and A4isumthus) 

Topinambur (Helwmhus Juberosus L.) und Chinaschilf (Hiscanthus sinensis (Thunb.) An
derss.) werden in Deutschland a!s nachwachsende Rohstoffe angesehen. Ihre Anbauwiirdigkeit 
und ihre Ven.ve11ungsmög!ichkeiten werden derzeit ü.beq:niift. Bei ihnen wie bei vielen anderen 
bislang nicht oder lediglich in unerheblichen Umfang als Kulturpflanzen angebauten Rohstoffen 
besteht zu fragen des Pflanzenschutzes no(;h erheblicher Forschungsbedarf 

Die Toplnamhurernte kann nach Abschluß der Einlagemng des Inulins e1folgen Im Gegensatz 
zur Kartoffel ist die Ernte jedoch bis zum Neuaustrieb der Knollen im April des folgenden Jah
res noch möglich. Nach der Uberwinterung der Knollen im Boden wurden bei der Ernte im 
März ein hoher Anteil an Naß~ und Mischfäulen (über 50 % der Fäulen) sowie in geringerem 
Umfang Trockenfäulen beobachtet. Aus naß faulen Knollen kon..riten die Bakterien Pseudomo
nas ,\p. und J,,"rwinia sp. sowie aus trockenfau!en Knollen die Pilze Hotrytis cinerea, F'usarium 
spp, und Sderotima sderofiorum und Cvlindrocarpon destructans isoliert werden. In mischM 
faulen Knollen wurden häufig Rotl)'tiS cinerea, aber auch die anderen genannten Pilze zusam
men mit den aufgeführten Bakterien gefunden .. Die Fäulebelastung war bei den Sorten 'Par!ow 
gelb' und 'Marlow gelb" (späte Reife) mit ca_ 10 % geringer als bei der Sorte 'Crtgant' (fiühe 
Reife) mit ca. 20 %, deren K.110Uen nach der Abreife länger im Boden lagern 

BeiMiscanthus-Neupflanzungen wurden im ersten Standjahr in Deutschland hohe Auswin
terungsraten von bis zu 90 % beobachtet Zur Pflanzung '01Urden vorrangig Jungpflanzen aus 
der Meristemvenneluung verwendet. Zur Ursachenklarung erfolgten Untersuchungen an Jung
pflanzen aus der Meristemvermehrung auf den Besatz mit pathogenen Pilzen im Rhizom- und 
Sproßbereich_ Es wurden dabei vorrangig Fusarium-Arten gefunden. Es ist zu erwarten, daß 
die Arten Fusarium gramineanrm, f~ cuimorum und F. cerealis unter ungünstigen Freiland
bedingungen an lVfiscantfms zu Schäden führen können_ Sie verursachten bei Befall zunächst 
eine deutliche Rotverfärbung im Wurzel-, Rhizom- und Sproßbereich, insbesondere auch ober
halb der Halmknoten, später Faulstellen. Das in Deutschland an Kulturpflanzen seltene Fusari
um acuminatum v-11rd häufig an A4iscanthus nachgewiesen Ob es einen Risikofaktor für die 
Pflanze darstellt, ist abzuklären 
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Monika Gossmann und Rita Grosch* 

Institut für Grundlagen der Pflanzenbauwissenschaften, FG Phytomedizin, Humboldt

Universität zu Berlin 

*Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau Großbeeren/Erfurt e.V. 

Pilzparasitäre Belastung der Erbse (Pisum sativum L) in Abhängigkeit verschiedener 

Bearbeitungsvarianten 

Auf einem Standort wurde zu verschiedenen Entwicklungsstadien der Pflanze dar Verlauf 

der endogenen Pilz- bzw. Fusarium-Besiedlung in Abhängigkeit von der 

Bodenbearbeitung in Wurzel- und Stengelproben erfaßt und analysiert. 

Der Untersuchungsstandort ist durch einen leicht sandigen Boden (03a/04a) 

charakterisiert. Aus einer mehrfaktoriellen Blockanlage wurden aus folgenden 

Behandlungsvarianten Proben vor Blühbeginn (1. PN) und zum Blühende (2. PN) von der 

Sorte Grapis entnommen: 

- konventionelle Bodenbearbeitung (K 1 und K 2), d.h. tiefe Herbstfurche und 

Saatbettbereitung im Frühjahr, 

reduzierte Bodenbearbeitung (RB), d.h. nur Mulchsaa! mit Saatbettbereitung, 

- Rhizobiumbehandlung (R), d.h. Beimpfung des Saatgutes mit einem Präparatege-

misch, 

- Wuchsstoffbehandlung mit Gibberellin (MBP), 

- Methannachwirkung (M), d.h. Nematizidbehandlung (2 Jahre vorher), 

- Fruchtfolge mit (Fm) und ohne organischer Düngung (Fo). 

Zur 1. PN ist im Durchschnitt die Gesamtpilzbelastung in den Wurzeln höher im Vergleich 

zu den Stengelproben und nimmt insgesamt zur 2. PN deutlich zu. Besonders auffällig ist 

die hohe Pilzbelastung bereits zur 1. PN in den Varianten Fm und Fo sowohl in den 

Wurzel- als auch Stengelproben. Zur 2. PN ist der Fusarienanteil in den Wurzeln 

besonders niedrig in den Varianten Fm, RB und R. In der Variante MBP war mit 16 % der 

geringste Fusarienanteil in den Stengelproben im Vergleich zu 76 % der Kontrolle 
festzustellen. 

Im Gesamtpilzspektrum traten neben Fusarien spp. vor allem Acremonium spp., Phoma 

spp. sowie Trichoderma spp. auf und innerhalb des Fusarienspektrums dominierte 

F.oxysporum. 
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Anette Kayser und Hanna-Maria Toben 

Institut für Pflanzenpathologie und Pflanzenschutz 
Georg-August-Umversität Göttrngen 

Pilzliche Pathogene von Euphorbia /athyris L. in Feldversuchen 

Die Samen der Kreuzblättngen Wolfsmilch (Euphorbia lath1ris) enthalten ca. 
50% Öl mit einem Ölsäuregehalt von bis zu 84%. Deshalb ist die Pflanze als 
Quelle nachwachsender Rohstoffe für die oleochemische Industrie interessant. 
Die wahrscheinlich aus dem Mittelmeerraum stammende Heilpflanze tritt in 
sommerannueller und in winternnnueller Form auf. Beide Formen werden z.Zt. 
im Hinblick auf einen großflächigen Anbau züchterisch bearbeitet. Neben den 
pflanzenbaulichen Aspekten wird der Befall mit pilzlichen Pathogenen 
untersucht. Dazu werden weltweit Herkünfte gesammelt und auf ihre 
Anfälligkeit für die bedeutendsten Mykosen in Feldversuchen in Göttingen und 
Hovedissen (Saatzucht W. von Borries-Eckendorf) geprüft. 
Große Probleme traten 1m Frühjahr durch Spätfröste und Wurzelfäulen auf. 
Außer Thielaviopsis hasicola konnten Pythium spp. und Rhiwctonia spp. aus 
erkrankten Pflanzen isoliert werden. Die mit Thielavwpsis has,cola befallenen 
Pflanzen starben völlig ab. Frostgescbädigte Pflanzen trieben dagegen m der 
Regel erneut aus. Unterschiede in der Anfälligkeit für Wurzelfäulen konnten 
bislang rncht festgestellt werden. 
Eine andere wichtige Krankheit ist Gelbrost (Melampsora euphorhiae). BereJts 
im Frühjahr erschienen die Uredosori an der Blattunterseite, aber auch an 
Stengel- und Kapselgewebe. Die Sporenlager sind von emem chlorotischen Hof 
umgeben. Bei den verschiedenen Euphorbia-Herkünften schritt der Befall 
unterschiedlich schnell fort. Res1stenzen wurden bisher nicht gefunden. 
Anfälligkertsunterschiede wurden auch beim Stengel- und Kapselbefall mit 
Grauschimmel (Botrvtis änerea) beobachtet. Mehltau trat bislang nur in 
schwacher Ausprägung gegen Ende der Vegetationspenode 
(September/Oktober) an allen Herkünften auf. 
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Mechthild Seidel 

Landespfianzenschutzamt Mecklenburg-Vorpommern, Sitz Rostock 

Absicherung der Pflanzkartoffelerzeuqung in Mec~lenburg-Vorpommern durch __ die 
Gesund!agenverordnunq 

-Mecklenburg-Vorpommern weist für die Pflanzkartoffelerzeugung in Deutschland 

aus klimatischer und phytosanitärer Sicht einmalig günstige natürliche 

Voraussetzungen in großen zusammenhängenden Gebieten auf. Für ihren Erhalt 

zur Produktion von hochwertigem Pflanzgut wurde im März 1992 eine nLandes

verordnung zum Schutz der Pfianzkartoffelerzeugung in Gesundlagenn erlassen. 

Diese Region wurde außerdem auf Antrag des Landes durch die Bundesrepublik 

Deutschland als besonderes Schutzgebiet bei der Europäischen Union angemeldet 

und im Februar 1993 be.st..ätigt. In diesen Gesundlagen werden seit 1992 .etwa 

80 % der Vermehrungsbestände sowie die Vorstufen angebaut, Die Präsenz nam

hafter Züchterhäuser in Mecklenburg-Vorpommern unterstreicht dfo genannten 

Vorzüge. 

Das Landespflanzenschutzamt sichert die phytosanHäre Überwachung und die 

Einhaltung der Verordnung, Schwerpunkte sind dabei die Untersuchung auf 

quarantänerelevante Schadorganismen und der B1attlauswarndienst Im 

Durchschnitt der letzten Jahre lag der Beginn des sommerlichen ßefallsfluges in 

der 27. bzw, 28, Kalenderwoche und damit ca. 1 bis 2 Wochen später als in 

anderen Vermehrungsgebieten Deutschlands. Ähnlich günstige Werte ergab die 

Auszählung der Kartoffelblattläuse nach der 50-Blatt-Methode, so lagen die Werte 

beim BefaHshöhepunkt in der 28.-30, Kalenderwoche unter 30 Blattläusen je 

50 ausgezählten Kartoffelblättern. Um das Schutzgebiet vor der Einsch'!eppung 

von Quarantäneschadorganismen zu schützen, besteht Untersuchungspflicht für 

Kartoffelnematoden auch für den Anbau von Konsumkartoffeln, Darüber hinaus 

wurden im Rahmen der SaatgutverkehrskontroHe die Pflanzka.rtoffelzufuhren auf 

Bakterienringfäule und Besatz mit Kartoffelnematodenzysten untersucht sowie 

eine Virusüberprüfung von der Landesanerkennungsstelle vorgenommen. 

Die Ergebnisse der Anerkennung der Vermehrungsbestände werden als Beweis 

für die Erzeugung gesunden, qualitativ -hochwertigen Pflanzgutes im Gesundla

gengebiet vorgestellt, so lag die Anerkennungsrate nach der Virusprüfung 1992, 

einem extremen Vfrusbefallsjahr, üb.er 80 %, während in anderen bedeutenden 

Kartoffelvermehrungszentren Deutschlands wesentlich ungünstigere Anerken

nungsergebrdsse erreicht wurden. 

Mirt. a. d. Biol. Bundesanst. H. 301, 1994 



55 

W, Kürzinger 

Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft lll1d Fischerei Mecklenburg-Vorpommern 
Institut für Pflanzenbau, Gülzow 

!n Bestreben nach umweltschonender bzw ökologisch orientierter Produktion 
kaufen Landwirte oft PflanzenstärlomgsmitteL Halten diese Mittel aber die in sie ge
setzten Erwarumgen, hinsichtlich ihrer vielen Vorteile mit denen sie angepriesen wer
den? Mit Versuchen zu dieser Thematik wurde 1992 begonnert Bisher wurden die 
Mittel bio-algeen S90 Plus 2, Humin-Vita! 80 und Potanin in Parzellenversuchen ein
gesetzt In diesem Jahr wird noch zusätzlich das Mittel Ulmasud erprobt 

Laut Herstellerangaben sind von diesen Mitteln u, a, folgende positive Wirkungen zu 

erwarten: erhöhte Vitalität, Mehrertrag, positiver Einfluß auf die Qualität und Lager
fähigkeit Für Hnmin-Vital 80 gibt es noch eine Anwendungsempfehlung als Mittel ge
gen Kraut - und Knollenfäuk 

Die bisherigen Versuche zeigten bei allen drei untersuchten Mitteln im Vergleich zur 

unbehandelten Kontrolle weder eine sichtbare noch meßbare Wirkung auf das Wachs
tum, die äußere und innere Knollenbeschaffenheit, den Stärkegehalt, den Nitratgehait, 
die Speisequalität, die Lagerfähigkeit, die Fraktionierung und den Knollenertrag Bei 
der Krantfaulebekämpfung mit Humin-Vital 80 konnte trotz mehrmaliger Behandlung 
ebenfalls kein Effekt gefunden werden, 

Anßer diesen "Nichteffekten" entstanden z, T, erhebliche Kostenaufwendnngen pro 
Hektar Anwendungsfläche, Entsprechend der Anwendungsempfehlung wurde bio
algeen S90 Plus 2 viermal mit Mittelkosten von 78,50 DM/ha, Potanin zweimal mit 
160,00 DM Mittelkosten illld Humin-Vital 80 fünfinal mit Mittelkosten von 399,00 
DM/ha eingesetzt, Diese z, T, erheblichen Kostenbelastungen erfordern eine Steige

mng der Marktwareerlräge (z B. 6 bis 33 dt bei Speisekartoffeln) bzw. Qualität, die 
bisher in unseren Versuchen nicht nachgewiesen werden konnten, 
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A. Holzmimn, H.-H. Schmidt und Edelgard Adam 

Biologische Buodesansralt für Land- und Forstwirtschaft 
Koordinienmgsgruwe der Abteilung für Pflanzenschutzmittel uod Anwendungstedmik 

Trendwende hei der abgesetzten Menge an Pflanrrnsdrutzmittelwirkstoffen? - Ergebnisse aus 
dem Meldeverfahren nach § 19 des Pflanz.eosdnrtzgeg:,tres 

Nach§ 19 des Pflanzenschutzgesetzes in Verbindung mit§ 3 der Pflanzenschutzmittelverordnung 

sind der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft jährlich bis zum 30. Juni für 

das vorangegangene Kalenderjahr Art und Menge der Wirkstoffe der im Inland erstmalig in Ver

kehr gebrachten und der ausgeführten Pflanzenschutzmittel zu melden. Nach mel>Jjäbriger Stag

nation scheint sich jetzt ein rückläufiger Trend der Gesamtmenge, insbesondere bei den Herbizi

den, abzuzeichnen. Die Gesamtmenge der abgesetzten Ptlanzenscbutzmittelwirkstoffe, dle in den 

alten Bundesländern in den Jahren 1987 und 1988 noch weil über 36 000 t lag, verringerte sieb 

1990 auf 33 1461. Der erneute Anstieg auf 36 994 tim Jahre 1991 ist bedingt durch den 

Einbezug der neuen Bundesländer in die Meldungen. Mit 28 5121 wurde 1993 im Vergleich zu 

l 99 ! eine Reduktion der Gesamtmenge um 23 % erreicht. Während bei Insektiziden ein Anstieg 

im Verhältnis zur Gesamtmenge zu verzeichnen war, nahm der Anteil berbizider Wul<stoffe 

daran von 1987 bis 1993 von 59,2 % auf 45,7 % ab. Dieser Rückgang fiel besonders in den 

Jahren !991 bis 1993 mengenmäßig bei den Gruppen der Harnstoffderivate (um 42 %), der 

Carbonsäurederivate (um 27 %), der beterocycllscllen Verbindungen mit höchstens drei 

N-Atomen im Ring (um 20 % ) und der anorganischen Verbindungen (um 73 % ) ins Gewicht. 

Bei Insektiziden zeigten im Zeitraum von 1991 bis 1993 die Gruppe der sonstigen chlorierten 

Verbindungen (um 79 % ) und die Carbamate (um 64 % ) eine stark riicldäufige Tendenz, wäh

rend die Gruppe der "Sonstigen Insektizide" eine Zunahme von 20 % erfuhr. Der Anteil der 

Stoffe auf mikrobiologischer Basis und der aus Naturstoffen hergestellten Verl:>indungen an der 

Gesamtmenge der Insektizide stieg von 2 % (1991) auf7 % (1993). 

Bei Fungiziden nahm im gleichen Zeitraum die Menge anorganischer Verbindnngen um 35 % m, 

die abgegebene Gesamtmenge jedoch um 26 % dentlich ab. 
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Ho-H. Schmidt und A, Holzmann 

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft 
Koordinierungsgruppe der Abteilung für Pflanzenschutzmittel und 
Anwendungstechnik 

Tnformationen der Biologischen Bundesanstalt über zugelassene 
EXJanzenschutzrnittel 

Das rechnergestützte Informationssystem für das Zulassungsverfah

ren von Pflanzenschutzmitteln der Bio.logischen Bundesanstalt {BBA) 
11 INFOZUPF" ermöglicht eine -umfangreiche Information der Praktiker 

und Hersteller sowie von Behörden und Beratern über in Deutschland 

zugelassene Pflanzenschutzmittel. 

Die Informationen werden nunmehr einem breiten ,Interessentenkreis 

über das mit Hilfe der EDV jährlich herausgegebene Pflanzenschutz

mittel-Verzeichnis, über Disketten und als Online-Datenbank über 

Datex-J/Btx sowie über den Bundesanzeiger und die BBA-Bekanntma

chungen rechtzeitig zugänglich gemacht. Das in enger Zusammenar

beit mit der Zentralstelle für Agrardokumentation und -information 

(ZADI) in Bonn auf dem Rechner des Deutschen Instituts für Medizi

nische Dokumentation und Information (DIMDI) eingerichtete Online

Angebot sowie die Disketten werden monatlich aktualisiert. 

Der speziell an Anwender und Berater gerichtete Datenpool enthält 

neben Angaben zum Mittel (Name, Zulassungsnummer, Wirkstoff, For

mulierung) und zur Wirksamkeit (Schadorganismen, Kulturarten, Auf

wandmengen, Anwendungstermine u.a.m.), Hinweise und Auflagen zum 

Schutz von Anwender und Verbraucher (Einstufung und Kennzeichnung 

gern. GefStoffV 1 Wartezeiten) sowie des Naturhaushaltes 

(Grundwasser, Wasserorganismen, Bienen und andere Nutzorganismen). 

Diese Informationen tragen neben dem mittlerweil~ automatisch er

stellten Zulassungsbescheid dazu bei, daß notwendige Betriebsmit

tel schneller zur Verfügung stehen und damit die Wettbewerbsfähig

keit auf dem gemeinsamen Markt verbessert wird. 
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M Koch, 11 P. Müller 2) und K. Scham 31 

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, DienststeHe für wirtschaftliche Fragen 
und Rechtsangelegenheit im Pflanzenschutz , Braunschweig 1) und Kleinmachnow 2) 

Bundesministerium für Emährung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn 3) 

EG-Richttinlen zur "Zertifizienmg" - neue Aufgaben für den Pflanzenschutz 

Zur Harmonisierung der Anforderungen an Gesundheit und Qualität von Pflanzenmaterial wurden 

in der Europäischen Gemeinschaft (EG) Richtlinien über das Inverkehrbringen von Vermeh

rungsmaterial und Pflanzen bestimmter Obst-, Gemüse- und Zierpflanzenarten verabschiedet 

(sog. "Zertifizierung"). Sie fordern, daß das zu vermarktende Pflanzenmaterial visuell frei sein 

muß von qualitätsmindernden Schadorganismen, Damit werden EG-weit erstmalig grundlegende 

phytosanitäre Anforderungen verptiicht$nd festgelegt, die über die Bestimmungen der Pflanzen

beschau hinausgehen, Weitere Regelungen betreffen Sortenaspekte, die Erzeugung und Kenn

zeichnung des Pflanzenmaterials, Pflichten des Erzeugers sowie Aufgaben staatlicher Behörden. 

Für die Betriebe besteht ln Zukunft die Verpflichtung zur Betriebsregistrierung, zur regelmäßigen 

Kontrolle der Bestände, zur Meldung von SchadorganismenbefaH sowie zur Aufzeichnung von 

Schaderregerauftreten und Bekämpfungsmaßnahmen. Ein Betrieb muß ferner eine Person be

nennen, die in Fragen pflanzengesundheitlicher Probleme kompetent ist Die Bundesländer müs

sen die notwendigen Strukturen zur Durchführung von Überwachungsaufgaben 

(Betriebsregistrierung, Kontrolle von Betrieben und Pflanzenmaterial) schaffen. 

Bei Obstpflanzen wird es zukünftig einerseits ~cAC-MaterialM geben, das nur Mindestanforderun

gen erfüllen muß und andererseits qualitativ hochwertiges, zertifiziertes Material (bisher 'vt' bzw. 

'vf'), für das ein Anerkennungsverfahren Voraussetzung ist. Gesetzlich verpflichtend ist bisher nur 

die Einhaltung der Anforderungen für GAG-Material. Den darüber hinausgehenden Bestimmun

gen für zertifiziertes Material unterwirft sich der Betrieb freiwillig, Bis zur Schaffung gemeinschaft

licher Regelungen gelten für die Anerkennung des zertifizierten Materials nationale Anforde

rungen. Bei Kern- und Steinobst könnte hierzu eine veränderte Obstvirusverordnung dienen. Für 

andere Obstarten wären entsprechende Regelungen neu zu gestalten, Die zukünftig freiwilligen 

Aspekte eröffnen dem gärtnerischen Berufsstand neue Tätigkeitsfelder im Hinblick auf die 

Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe. 

lm Bereich der Forschung wird die Notwendigkeit gesehen, visuel!e Kontrollen zu optimieren (z.B. 

durch Hilfsmittel, Ermittlung des optimalen Zeitpunktes, der optimalen Pflanzenanzahl). Weiterhin 

wäre zu prüfen, ob die Angabe von Toleranzen für einzelne Erreger zweckmäßig ist In bestimm

ten Fällen sind zudem Testverfahren für den Nachweis visuell nicht -erkennbarer Erreger auszu

arbeiten. Die Forschungsergebnisse sollten in Leitlinien für die einheitliche Durchführung von 

Untersuchungen durch Betriebe und amtliche Stellen einfließen. 
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P. Müller 

Bio!ogische Bundesanstalt für Land· und Forstwirtschaft, 
Dienststelle für wirtschaftliche Fragen und Rechtsangelegenheiten, Kleinmachnow 

Zur Problematik der Ouarantänebaktedose Pseudomonas solanacearum an Kartoffeln in der 
Europäischen Gemeinschaft 

Die Schleimkrankheit der Kartoffel, verursacht durch Pseudomonas solanacearum, ist -eine ursprünglich filr 

tropische, subtropische und gemäßigt warme Klimate ökonomisch bedeutsame Krankheit mit über 200 

Wirtspflanzen. Sie wird wird als Quarantäneschadorganismus in der Europäischen Union (EU) in der 

PflanzenbeschaurichtHnie {AU77/93/EWG) geregelt und hat infolge der .Fähigkeit zur Rassenbildung auch 

für gemäßigte Klimate einen anderen Stellenwert bekommen. Die aufgrund ihrer Anpassung an gemäßigte 

Klimate in besonderer Weise zu berücksichtigende Rasse 3 ist auf Kartoffeln und einige andere Solanaceen 

spezialigjert Risikofaktoren für eine Verschleppung und Verbreitung der Krankheit stellen einerseits 

Kartoffelimporte aus Befaiisländem und andererseits vorliegender Befall in den Mitgliedstaaten der EU dar. 

In der EU ist im Zeitraum von 1989 bis 1993 Befail an Kartoffeln mit der Rasse 3 in Belgien, dem Vereinigten 

Königreich und den Niederlanden auf insgesamt 14 Feldern (7 Anbaugebiete) festgestellt worden. 

Trotz umfangreicher Analysen der Befallsumstände gelang es nk:ht, eindeutig den Ursprung des Befalls zu 

ermitteln. Als eine wesentliche Befallsquelle wurden insbesondere im Vereinigten Königreich latent 

verseuchte Pflanzen von Solanum dulcamara, die am Ufer eines Flusses standen, dessen Wasser zur 

Beregnung der Kartoffelflächen genutzt wurde, angesehen. Parallelen bestehen hier zu Berichten des 

Auftretens der Schleimkrankheit in den 70er Jahren in Schweden. Ungeklärt blieben insbesondere die Rolle 

der Bewässerung sowie die Überlebensfähigkeit des Baki:eriums im Boden für dessen Verbreitung und 

Etablierung im Pflanzenbestand generell, da es nicht gelang, mit den zur Verfügung stehenden Methoden 

{Selektion, ELISA, IF-Test, PCR) das Bakterium in Wasser und Boden nachzuweisen. 

Innerhalb der Mitgliedstaaten bestehen große Unterschiede in der Intensität der Überprüfung des 

BefaHsstatus in der eigenen Kartoffelproduktion. Anzustreben wäre eine Kombination der Überprüfung auf 

Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (bakterielle Ringfäule der Kartoffel) und Pseudomonas 

solanacearum mit dem IF-Test. Es fehlen jedoch spezifische und kommerziell verfügbare Antiseren. 

Zum Schutz der Mitgliedstaaten der EU sind gegenwärtig Erweiterungen der bestehenden phytosanitären 

Regelungen in der Diskussion. Durch gemeinschaftsweite Forschungsarbeiten sind schnellstmöglich die 

noch offenen Fragen zur Biologie, Ökologie und zu Nachweismethoden zu beantworten als Bestandteil einer 

vertieften Risikobewertung, 
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P. Baufeld 

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, 

Dienststelle für v.rirtschaftliche Fragen und Rechtsangelegenheiten im Pflan:renschutz, 

Kleinmachnow 

Zur Risikobewertung (PRA) von. Cacyreus marshalli Butler in Hinblick auf seine zunehmende 

Ausbreitung 

Der Falter Cacyreus marshaili (Lepidoptera, Lycaenidae) wurde 1989 erstmals auf Mallorca 

(Spanien, Balearen) nachgewiesen. Dieser Bläuling, der große Schäden an Geranien verursacht, 

stellt somit eine neue Species für die europäische Fauna dar. Eine weitere Meldung des 

Erstauftretens (Einzelfalter) liegt aus Belgien vor. Nachdem eine Besiedlung der zu Mallorca 

angrenzenden Inseln Menorca und Ibiza stattfand, wurden im April 1993 erstmals Eier von C. 

marshalli auf dem spanischen Festland (Hafenstadt Denia, Gebiet Alicante) festgestellt und ein 

Auftreten entlang der spanischen Ostküste in den Gebieten Alicante, Castellon, Valencia und 

Murcia sowie im nördlichen Logrono nachgewiesen. Seit Sommer 1994 hat eine weitere 

Befallsausdehnung sowohl nach Süden (Granada) als auch nach Nordosten (Catalonien, Zaragoza) 

stattgefunden. Ausgehend von dieser Situation krum von einer Etablierung dieser Species auf dem 

europäischen Festland ausgegangen werden. 

Der Tagfalter C. marshalli ist ausschließlich auf Wirtspflanzen der Gattung Geranium und 

Pelargonium spezialisiert. Aufgrund der relativ kurzen Enrwicklungsdauer bringt diese Species auf 

Mallorca fünf bis sechs Generationen im Jahr hervor. Die von den Larven {Li-Li> verursachten 

Fraßschäden an Knospen, Blättern und Stengeln sind beträchtlich und können zum Absterben der 

Geranien führen. 

Die Art C marshal!i wurde von der EPPO (European and Mediterranean Plant Protection 

Organisation) als Quarantäneschadorganismus (A2-Schadorganismus) eingestuft Ein besonderes 

Einschleppungs- und Verbreitungsrisiko besteht für die Mittelmeeranrainerstaaten. Da ein 

wesentliches Merkmal für die Etablierung des Schadorganismus, die Überwinterung, in den 

Ländern Mittel - und Nordeuropas nicht gegeben ist, dü:rfte nach den gegenwärtig vorliegenden 

Erkenntnissen eine dauerhafte Ansiedlung im Freiland in Deutschland ausgeschlossen sein. 

Gelegentliche Einschleppungen in Gewächshäuser sind mit chemischen Bekämpfungsmaßnalunen 

unter Kontrolle zu halten. 
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Görlitz, Helmut; Syhre, Mona; Heber, Ralf 

Sächsische Landesanslalt für Landwirtschaft, Fachbereich Integrierter 
Pflanzenschutz und Fachbereich Landwirtschaftliche Untersuchungen 

Riickslandsuntersuchungen im Vollzug des § 7 P!lSchG und der P!lanzenschutz
Anwendungsveron:tnung im Freistaat Sachsen 

Ausgehend vom Pflanzenschutzgesetz vom 15. 09. 1986 § 7 ist gemäß der 
Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung§ 1 Anlage 1 die Anwendung der herbiziden 
Wirkstoffe Nitrofen seit dem 27. 07. 1988 und Atrazin sei! 22. 03. 1991 verboten. Die 
Ausbringung des herbiziden Wirkstoffes Metazachlor war bis zum 03. 08. 1993 in 
Wasserschutzgebieten nach § 3 Anlage 3 B der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung 
untersagt Für das Gebiet der ehemaligen DDR wurde das Anwendungsverbot für 
nitrofenhaltige Herbizide mit dem 3. 10. 1990 wirksam. 

Da teilweise größere Vorräte an nitrofen- und atrazinhaltigen Herbiziden vorhanden 
waren und die Gefahr eines Grauimportes atrazinha!tiger Maisherbizide aus 
Nachbarländern besteht, war und ist eine flächendeckende Stichprobenkontrolle der 
Anwendungsverbote erforderlich. Die Kontrolle von Win!errapsflächen in Wasser
schutzgebieten erfolgte im Herbst 1992 hinsichtlich Me!azachlor, da Butisan S in großem 
Umfang im VA- und NA-Verfahren zum Einsatz kam. 

Die Bodenproben (15 20 Einstiche) wurden je Schlag in N-Form in O - 10 cm Tiefe 
entnommen. Die Gesamtproben wurden in Plastetüten in Kühltaschen transportiert und 
anschließend gefrostet Vor der Analyse wurden die Proben homogenisiert, 30 Gramm in 
2-facher Wiederholung mit Ethylacetat extrahiert, gereinigt und mittels Hochdruckflüssig
keitschromatographie vermessen. 

Die Probenahme zur Untersuchung auf Atrazin erfolgte auf Maisflächen 1992 und 1994 
Ende Juni/Anfang Juli, 1993 im Juni, zur Untersuchung 1992 auf Metazachlor von 
Win!errapsflächen Ende September/Oktober sowie von Winterweizenflächen zum 
Nitrofennachweis Ende Oktober/Anfang November. 

1992 wurde in keiner der 159 Proben Alrazin nachgewiesen. 1993 war in 157 Proben 
(98,4 %) kein Atrazin nachzuweisen. In einer Probe wurden 0,22 mg, in einer anderen 
0,30 mg /kg Boden ermillelt. Als stichhaltiger Beweis für die Anwendung eines A!razin
Herbizids konnten die Werte aus verschiedenen Gründen nicht angesehen werden. 
Die Untersuchung von 132 Proben von Winterweizenflächen weist 1992 darauf hin, daß 
im Herbst 1992 kein Nitrofen zur Unkrautbekämfpung eingesetzt wurde. Werte zwischen 
0,01 bis 0,09 mglkg lassen auf frühere Wirkstoffanwendungen schließen. Bei 42 Proben 
von Winterrapsflächen in Wasserschutzgebieten wurde kein Metazachlor festgestellt 

Die Rückstandsuntersuchungen 1992 und 1993 belegen, daß die Anwendungsverbote bei 
Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffen eingehalten wurden. 
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Ackerbau - Getreide 

E. Jörg und H.-J. Krauthausen 

Landesanstalt für Pflanzenbau und Pflanzenschutz, Mainz 

Befallshäufigkeiten bei Getreidekrankheiten und ihre Nutzung 

in Bekämpfungsschwellen-Systemen 
Anfang der siebziger Jahre wurden erstmals Beziehungen zwischen 
Befallsstärken (BS} und Befallshäufigkeiten {BH) untersucht. 
Lineare BS-BH-·Beziehungen wurden für Mehl tau an Sommergerste und 
Winterweizen sowie für Braunrost an Winterweizen festgestellt. 

In einer Versuchsreihe zur Bekämpfung von Getreidekrankheiten, 
die von 1989-1994 in Rheinland-Pfalz durchgeführt wurde, konnten 
für folgende Wirt-Parasit-Kombinationen signifikante und stabile 
BS-BH-Beziehungen ermittelt werden: 
Wintergerste; Rhynchosporium secalis, Drechslera teres, Erysiphe 

graminis f.sp.hordei 
Sommergerste: Rhynchosporium secalis, Drechslera teres, Puccinia 

hordei 
Winterroggen: Rhynchosporium secalis, Puccinia dispersa, Erysiphe 

graminis f.sp. secalis 
Winterweizen: Erysiphe graminis f~sp.tritici, Septoria tritici 

Die BS-BH-Beziehungen sind im niedrigen Befallsbereich {BS < 2% 

bzw. BH < 75%) linear. Im höheren Befallsbereich bestehen keine 
BS-BH·-Beziehungen mehr. Bei Mehltau und Rostkrankheiten sind die 
Beziehungen relativ eng (Bestimmthei tsrnaße der lin .Regr. ßc;;;Q, 80-

0, 95), während bei den Blattfleckenkrankheiten die Streuung 
größer ist (ßcc 0,65-·0,85). Die b-Koeffizienten sind für die 
Blattfleckenkrankheiten deutlich größer als für die biotrophen 
Pilzkrankheiten, d.h., daß für R.secalis, S.tritici und D.teres 

eine BS von ca. 1% bereits bei 25-40% BH erreicht ist, bei 
E.graminis und den Puccinia-Arten erst bei 60-75% BH. 

Derzeit wird in Bekämpfungsschwellen~systemen für Pilzkrankheiten 
im Getreide die "BEER~Schwelle" (Schwellenwert: 1% BS auf der 
jeweils drittoberen Blattetage) in die Praxis umgesetzt (Winter
weizen) bzw. getestet (übrige Getreidearten). Zur Vereinfachung 
und Objektivierung der Befallserhebungen bietet es sich an, die 
BH anstatt der BS zu erfassen. Vorteile sind der deutlich gering
ere Zeitbedarf und die Eliminierung der individuellen Schätzfeh

ler. 
Als Werte der "Vereinfachten BEER~Schwelle"_ entsprechen ca. 1% BS 
bei Rhynchosporium, Netzflecken und Septoria-Arten ca. 33% BH, 
Braunrosten ca. 66% BH und Weizen-·/Roggenrnehltau ca. 66% BH. 
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Erich-Christian Oerke und Ulrike Steine, 

Institut für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, Universität Hannover, Herren

häuser Straße 2, 30419 Hannover 

Zur Varial>ili!ä! der Befalls-Verlust-Beziehungen von Echtem Mehltau an Gerste 

In mehrjährigen Freilandversuchen wurde der Einfluß der Stickstoffdüngung, der Sorte 

und von Induzierter Resistenz auf die Schadwirkung von Erysiphe graminis hordei an Ger

ste untersucht. Es sollte geklärt werden, ob Unterschiede lediglich auf verschiedenen 

Befallsstärken beruhen, oder ob sie darüber hinaus durch unterschiedliche Ertragsreaktio

nen der Pflanzen auf den Befall verursacht werden. Dazu wurden der Befall, in den Un

tersuchungsjahren fast ausschließlich Echter Mehltau, sowie die verschiedenen Ertrags

parameter. Beslandesdichte, TKG und Kornzahl/Ahre, für Haupt- und Nebenhalme ge

trennt ermittelt Die Empfindlichkert der Pflanzen gegenüber dem Pathogen wurde in An

lehnung an large and Doling (1962) sowie Bär (1977) aus der Formel Y[%] = A '1BE

FALLENE BLATIFLÄCHE abgeleitet. 

Die Untersuchungen zeigten, daß sich die Befalls-Verlust-Relationen nicht nur aufgrund 

des unterschiedlichen Verlaufs der Vegetationsperiode in den einzelnen Jahren unter

schieden, sondern daß auch das Düngungsniveau, der Genotyp der Wirtspflanze sowie 

Resistenzinduktoren die Empfindlichkeit der Gerste gegenüber dem Befall modifizierten. 

Mit steigender Stickstoff-Düngung nahm nicht nur die Befallsstärke zu, es konnte auch ei

ne höhere spezifische Schadwirkung (= % Ertragsausfall 1 % Mehltaubefall) festgestellt 

werden. Der Ertrag von Bestockungshalmen wurde durch den Befall stärker reduziert als 

der von Haupttrieben, dadurch wurde die Schadwirkung der Krankheit bei höherer Dün

gung aufgrund des erhöhten Anteils von Nebenhalmen weiter verstärkt 

Die Schadwirkung des Echten Mehltaus an verschiedenen Gerstensorten wurde nicht al

lein vom Grad der Resistenz gegenüber dem Erreger bestimmt, es waren auch sorten

spezifische Unterschiede in der Ertragsreaktion auf den Befall zu beobachten. Die spezi

fische Schadwirkung an den Sorten war dabei nicht mit deren Ertragspotential korreliert, 

es traten jedoch Wechselwirkungen zwischen Sorte und Düngungsintensität auf Eine 

Resistenzinduktion mit mikrobiellen Stoffwechselprodukten verringerte die Empfindlichkeit 

der Gerste gegenüber dem verbleibenden Restbefall, ein direkter Effekt auf die Ertragsbil

dung der Pflanzen war aber nicht auszuschließen. Die Variabilität der Schadwirkung von 

Erregern erschwert die Ableitung allgemeingültiger Formeln für Befalls-Vertust-Relationen, 

andererseits bietet sie Ansatzpunkte für einen gezielten Einsatz von Fungiziden im Rah

men eines integrierten Pflanzenschutzes. 
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H. Hart.leb, P. Riicker und A.-R Hänsei 

Landespflanzenschutzamt Sachsen-.Anhalt Halle, Sitz Magdeburg; 
Regierungspräsidium Halle, Landessortenversuchswesen, 'Versuchsstation Beetzendorf 

Das Auftreten von Getreiderosten im mitteldeutschen Trockengebiet 1993 
Ertragswirksamkeit und: Bekämpfung umter Beachtung der S0rtenresister1z 

Bedingt durch die trockene, warme Witterung in den ersten beiden Maidekaden und nachfolgend 
häufige Niederschläge bestanden fiir den Braunrost bei Weizen und Roggen sowie den Zwergrost 
bei Sommer- und Wintergerste ideale Voraussetzungen für eine überdurchschnittliche epidemische 
Entwicklung mit hoher ertragsbeeinträchtigender Relevanz 
Während unter den Bedingungen des Jahres 1993 im untersuchten Territorium andere 
Blattkrankheiten, wie Mehltau, Septoria spp., Netzflecken und Rhynchosporium von 
untergeordneter Bedeutung waren, zeigte sich bei den Rosten eine ständige Befällszunahme bis 
zum Ende der Milchreife, was schließlich bei anfälligen Sorten zum vorzeitigen Absterben des 
Blattapparates führte Bei Weizen v.rurde dieser Befa!lsver!auf zusätzlich durch eine 
witterungsbedingt länger anhaltende Vegetationsperiode begünstigt. 
Feldversuche in verschiedenen Naturräumen des Landes Sachsen-Anhalt erbrachten die 
Erkenntnis, daß unter den Bedingungen des Jahres 1993 der Fungizideinsatz beim Erreichen des 
Bekämpfungsrichtwertes (30% Befal!shaufigkeit an den oberen 3 Blättern) hohe Wirksamkeit 
erzielte (Tabelle) 

-
Getreideart Anzahl Versuche TKM 

ret von- bis rel. von- bis --

Wint-erweize-n 9 113,4 102,9.122,0 110,9 99,6,,,117,2 
"" ______ ------ ------------ ------- -------

Wlnterger~.ie 11 109,9 102,0 .. 121 ,9 104,7 96,6 ... i 16,4 

--- _, -- ----- ---~ 

Sommergerste 3 115,1 113,5. ,120,3 104,5 104,5 ... 105,6 

--------,- ------- ----

Winterroggen 5 112,9 106,8,,,117,7 108, 1 97,5,,,120,5 

-"--·-

Eine erste Auswertung der Landess011enversuche ergab erwartungsgemäß in Abhängigkeit vom 
Resistenzgrad der Sorten und dem standortbedingten Ertragsniveau unterschiedliche 
Fungizideffekte 
Die größten Resistenzunterschiede sind bei Weizen und Sommergerste zu verzeichnen, wo bei den 
hochresistenten Sorten der fungizideinsatz an der Grenze der Wirtschaftlichkeit lag. Hier ist die 
Möglichkeit gegeben, die Anzahl der Applikationen bzw. die Auhvandmengen zu reduzieren 
Bei Winterroggen sind besonders die top cross ~ Hybriden unter Fungizidschutz zu stellen 
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U. Schöfl(l\ V. Zinkernage(11 und J. A. Verree/2) 

<
1
> Lehrstuhl für Phytopathologie, Technische Universität München~ Weihenstephan 

C
2
> Institut für Phytopathologie, Christian~Albrechts Universität Kiel 

Bekämpfungsstrategie gegen Sentoria tritici an Winterweizen unter Berücksichtigung von Schwel~ 
lenwerten, Witternngsbedingungen und Sortenanfälligkeiten 

Auf der Grundlage mehrjähriger Untersuchungen in Großbritannien wurde ein Entscheidungsmodell 
zur Bekämpfung von Septoria tritici entwickelt. Die Ergebnisse zeigen, daß die ausschließliche 
Nutzung von Witterungskriterien für eine optimale Applikationsterminierung nicht ausreichend ist, 
da schlagspezifische Unterschiede im Krankheitsbefall, beeinflußt durch Saatzeitpunkt, Sortenwahl, 
Vorfrucht und Witterung, nicht erfaßt werden. Die Anwendung von Schwellenwerten in 
Kombination mit Witterungskriterien bietet die Möglichkeit, Unterschiede in der Befallssituation 
besser zu nutzen. Für die optimale Bekämpfung des Erregers werden folgende Kriterien 
berücksichtigt: 

1. Inokulum 

Untersuchungen im unbehandelten Bestand zeigen eine Korrelation zwischen der Befallshäufigkeit 
auf den mittleren Blattetagen F-4 und F-3 in bestimmten Entwicklungsstadien und dem Ausmaß der 
Besiedlung der oberen drei ertragsrelevanten Blattorgane. Eine &fallshäufigkeit unter 50% auf 
diesen Blättern im Zeitraum EC 37 bis EC 65 hat trotz Niederschlags keinen stärkeren Befall auf 
den Blattetagen F~2, F-1 und F zur Folge. 

2. Witterung 

Niederschlagsereignisse, die bei ausreichend vorhandenem Inoku!um auf den unteren Blattetagen zu 
Infektionen der oberen Blätter führen, lassen sich anhand der Niederschlagsverteilung bestimmen 
und zur exakten Applikationsterminierung von Erst- und Zweitbehandlung heranziehen. 

3. Sorteneinfluß 

Die Wechselwirkung zwischen lnokulumdichte und Sortenresistenz resultiert in einer um bis zu 
zwei Wochen verlängenen Latenzzeit in weniger anfälligen Sorten. Dies hat zur Folge, daß in 
solchen Sorten sowohl die Kurativleistung der Fungizide erhöht wird, als auch die Bedeutung von 
Niederschlägen für die Epidemie gegen Ende der Wachstumsperiode abnimmt 

4. Fungizidejnsatz 

Für die Kurativleistung von Fungiziden ist unter bestimmten Bedingungen die Wahl des Applika
tionszeitpunktes wichtiger als die Aufwand.menge, Die Reduktion der Aufwandmenge hat jedoch 
eine zum Teil deutlich verringerte Protek:tivleistung zur Folge. Unter Beachtung bestimmter 
Kriterien sind bis zu 50% verringerte Aufwandmengen ohne Erhöhung der Appliktionsfrequenz bei 
vergleichbarem Ertragsniveau möglich. 

Erste Erfahrungen in der Anwendung dieses Modells in Deutschland konnten im Anbaujahr 1993/94 
in Bayern und Schleswig~Holstein gesammelt werden. 
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A Odörfer1, V. Zinkernage!1
, J.-A Verreet2 

1 Lehrstuhl für Phytopathologie, TU München/Weihenstephan, 85350 Freising 

2 Institut für Phytopathologie, Christian~Albrechts-Universität Kiel 

Vergleichende epidemiologische Untersudumgen von Weizenkrankheiten unter ökologischen 

und konventionellen Produktionsbedingungen 

In den Vegetationsperioden 1993 und 1994 wmden von I9 bzw. 23 bayerischen Standorten an I2 

Terminen (Anfang M.ai bis Ende Juli) Proben auf BefaH mit Pseudocercosporel!a he1potrichoides, 

Erysiphe graminis, Septoria nodorum, ~'J'eptoria tritici, Drechslera tritici-repenhs und Puccinia 

recondita bei ökologischer und konventioneller Bewirtschaftung untersucht. Die Untersuchungen 

erfolgten im Rahmen des Forschungsprojektes "Vergleich extensiver Verfahren im Ackerbau!! der 

Bayerischen Landesam,ta1t für Bodenkultur und Pflanzenbau in Zusarnmenarbeit mit dem Lehrstuhl für 

Phytopathologie der TU München-Weihenstephan 

Der Einfluß von Fungizidmaßnahmen auf die Epidemieverläufe bei konventioneller Bewirtschaftung 

wurde durch Probenahme in einem fungizidunbehande!ten Spritzfenster ausgeschaltet. Durch den 

Vergleich de-r unbehandelten Flächen war es möglich, systembedingte Auswirkungen der acker- und 

pflanzenbaulichen Maßnahmen auf das Krankheitsgeschehen in beiden Betriebsformen zu 

quantifizieren. Diesem Komplex wird unter Praxisbedingungen in biologischen Betrieben eine 

vergleichsweise hohe Bedeutung eingeräumt Die Ergebnisse sollen zum einen Aufschluß über die 

Befallsentwicklung in PraxisschJägen bei zwei verschiedenen Betriebsformen geben, bei denen die 

Wirkung von Einzelfaktoren geklärt ist. Zum anderen soll überprüft werden, wie sich 

Erregerprogressionen bei gleichen Witterungseinflüssen, aber unterschiedlichen, schlagspezifischen 

Einzelfaktoren entwickeln. 

Einheitliche Tendenzen zeigten sich lediglich bei Erysiphe graminis. Dieser Erreger trat bei 

konventioneller Bewirtschaftung wesentlich stärker auf als bei ökologischer Wirtschaftsweise Bedingt 

gilt dies auch für Pseudocercosporetla hetpotrichoides mit etwas geringerem Befall auf ökologisch 

bewirtschafteten Schlägen_ Uneinheitlich erwiesen sich die Ergebnisse für Septoria nodorum, Septoria 

tritici, Puccinia recondita und Drechsfera tritici-repentis. Je nach Standort waren unterschiedliche 

Befallsverläufe zwischen beiden Betriebsfonnen festzustellen 

Die Unterschiede werden durch Einflüsse pflanzenbaulicher Einflußfaktoren (Sorte, N-Düngung, 

Saatzeit und Fruchtfolge) auf die einzelnen Krankheitserreger erklärt. 
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L Adam und H Hanff 

Lehr- und Versuchsanstalt für Integrierten Pflanzenbaue.V. Güterfelde 

Effektiver Pflanzenschutzmirteleinsatz bei Winterroggen unter besonderer Berücksichtigun_g 

von Furnrizi.den und Sorten 

Für die Mehrzahl der land'Nirtschaftlichen Unternehmen im Land Brandenburg ist der 

.ßJ1bau von Winterroggen mit einem durchschnittlichen Anteil von 38 % an der 

Getreidefläche, insbesondere auf den Standorten mit unter 30 Bodenpunkten, eine vvichtige 

wirtschaftliche Größe. Obwohl sich der Anteil der Hybridsorten in den letzten Jahren stetig 

erhöht hat, dominiert der Populationsroggen-Anbau gegenwärtig noch mit einem Anteil von 

ca. 80 %. Auf Grund der fallenden Erzeuerpreise ist ein standortgerechter und rentabler 

Pfianzenschutzmitteleinsatz unabdingbar Die Betrachtung der Gesamtkosten steht dabei im 

Vordergrund. Die variablen Kosten für den Pflanzenschutz dürften unter den Bedingungen 

Brandenburgs mit 150 bis l 00 D:M/ha die untere Grenze erreicht haben. Die mögliche 

Kostenstruktur und ilie Intensität des Pflanzenschutzes könnte sich durch die 

Rahmenbedingungen v.ie folgt entwickeln: 

Pflanzenschutzmittel Kostenanteil relativ Behandlungsintensität 
Herbizide 

Fungizide 

Halmstabilisatoren 

35 0,6 

50 0,8 

15 ~3 
Diese Relationen sind natürlich auch im Land Brandenburg regionalen Differenzierungen 

unterworfen. Große Bedeutung wird künftig die Sortenfrage einnehmen. Insbesondere beim 

Hybridroggen wird der Santgutpreis und der Aufwand zur Gesunderhaltung der 

Kulturpflanze ein entscheidender Maßstab für seine Wirtschaftlichkeit sein. 

Im Durchschnitt der Betriebe Brandenburgs Tufrd der Behandlungsfaktor mit Fungiziden bei 

Erträgen von unter 40 dt/ha künftig im Bereich von 0 ... 0,5 und beim Anbau von 

Hybridroggen mit Erträgen von über 50 dt/ha bei 0,8 ... 1,5 liegen. Vorrangige Bedeutung hat 

die Bekämpfung von Braunrost Eine etwa 25 ... 30 %ige Reduzierung der 

Mittelaufwandmengen z.B. bei Opus Top, Alto 100 SL, Matador, Sportak Delta wiesen bei 

Behandlungen ab EC 49 eine ausreichende Wirksamkeit im Vergleich zur vollen 

Aufwandmenge auf Eine gute Wirksamkeit erzielte auch das Präparat Harvesan ab Stadium 

EC 37. 

Der Einfluß von unterschiedlichen Intensitäten des Pflanzenschutzes und der 

Stickstoffdüngung unter Beibehaltung einer gleichen ackerbaulichen und technologischen 

Verfaluensgestaltung auf die Deckungsbeiträge von Populations- und Hybridroggen werden 

anhand von Ergebnissen aus den Jahren 1992 bis! 994 diskutiert. 
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{l) Institut für Agrartechnik der Universität Göttingen 
(l) Institut für Pflanzenpathologie und Pflanzenschutz der Universität Göttingen 

Abtötung von Fusarium cu1mon.1m in Weizensaatgut mit Mikrowellenenergie 

Die Grundlagen für das Abtöten eines wirtschaftlich bedeutungsvollen, chemisch schwer 

bekämpfbaren Pilzes mit Mikrowellenenergie sind am Beispiel von Fusarium culmornm in 

Weizensaatgut ermittelt worden. Die Versuche sind mit einer im Impuls~ und Dauerbetrieb 

stufenlos regelbaren, meßtechnisch vollständig ausgestatteten, stationären Versuchsanlage 

durchgeführt worden. Die Wirkung verschiedener Versuchsparameter auf den Abtötungserfolg des 

Pilzes und die Keimfähigkeit wurden eingehend untersucht. 

Der Einsatz von Mikrowellenenergie ermöglicht eine schnelle Envärmung des Produktes, da die 

Energie auch im Inneren freigesetzt wird. Die alleinige Mikrowellenbehandlung von Saatgut führt 

jedoch zu einer Pilzabtötung nur bei gleichzeitiger Schädigung des Keimlings, da eine 

Austrocknung des Produktes die Letaltemperatur erhöht. 

Eine kombinierte Mikrowellen- und Dampfbehandlung ennöglicht eine vollständige Pilzabtötung 

bei Erhalt der Keimfähigkeit. Durch die Dampfzufuhr wird eine Trocknung des Produktes bis zum 

Erreichen der Letaltemperatur des Erregers vermieden. [m Gegensatz zur ausschließlichen Dampf

behandlung erfolgt jedoch keine starke Befeuchtung des Saatgutes, so daß eine Trocknung nicht 

notwendig ist. Die vollständige Pilzabtötung ohne Schädigtmg des Embryos wird bereits nach 

einer Behandlungsdauer von 3 min bei Temperaturen von 70 bis 7 5 °C und einer Komfeuchte von 

15 % erreicht; dies stellt gegenüber den konventionellen thermischen Verfahren einen erheblichen 

V ortei1 dar. 

Dabei ist zu beachten, daß die Abtötung von Pilz und Keimling einem Temperatur-Zeit-Verhalten 

unterliegt, das von dem Feuchtegehalt des Saatgutes abhängig ist Zunehmende Temperaturen und 

Behandlungszeiten führen zu einer erhöhten Abtötungsrate des Erregers, wobei aber gleichzeitig 

die Gefahr einer Schädigung des Embryos steigt. Mit der kombinierten Mik:rowellen-Dampf

Behandlung ist ein positives Versuchsergebnis auch bei der Verwendung von sehr trockenem 

Saatgut mit einem Wassergehalt von 12 bis 15 % erzielt worden. Die Mikrowellen-Dampf

Behandlung stellt ein interessantes "Beizverfahren" dar, da bei Venvendung von kontinuierlich 

arbeitenden Anlagen mit kurzen Behandlungszeiten ein hoher Massendurchsatz erzielt werden 

kann. Hierbei ist die A.nwendung nicht nur auf Saatgut beschränkt, csondern auch andere 

empfindliche Produkte können durch diese Methode sehr schonend hygienisiert werden. 
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Fusarium-Besatz an Braugerste 

Als Qualitätskriterium für Braugerste gewinnt der Befall mit Fusarien und anderen Pilzen an 

Bedeutung, da diese Pilze mit dem Phänomen des Gushing (Überschäumen des Bieres) in 

Verbindung gebracht werden und Fusarien Mycotoxine bilden können. 

Seit 1992 werden pro Jahr ca. 250 Braugersten-Ernteproben aus Rheinland-Pfalz auf Pilzbesatz 

untersucht. Die BefaUsermittlung erfolgt 

a) als Befallshäufigkeit (%-Anteil befallener Körner bzw. kranker Keimlinge), 

b) quantitativ, als Aktivität pilzbürtiger, polysaccharidabbauender Enzyme in Kornextrakten 

(nach Wirth u. Wolf, 1992). 

Die durchschnittliche Befallshäufigkeit mit Fusarien liegt in beiden Jahren bei knapp 2 % , 

wobei F.graminearum geringfügig stärker (0,6 %) auftritt als F.culmorum (0,4 %). Der Befall 

in den Mittelgebirgslagen ist signifikant höher als in der Rheinebene. Gleiches gilt auch - auf 

einem etwas geringeren BefaHsniveau - für Microdochium niva1e sowie für Drechslern-Arten. 

Hohe Drechslera-Häufigkeiten (durchschnittlich 6 %) waren insbesondere in den Proben des 

Jahres 1992 zu beobachten. 

In Infektionsversuchen mit F.cuimorum an verschiedenen Braugersten-Sorten und Durum

Weizen wurden die herkömmlichen Methoden zur Befallsermittlung (% befallener Körner, 

Ährenbefall) mit der Aktivität pilzbürtiger Enzyme verglichen. Dabei zeigte sich eine gute 

Übereinstimmung (Korrelationskoeffizienten bis zur =0, 92) zwischen den unterschiedlichen 

Befallsparametern. 

Beim Vergleich der Ernteproben aus den Praxis-Betrieben ließen sich diese hohen Korrelati

onskoeffizienten zwischen der Befallshäufigkeit der Körner und der Aktivität pilzlicher Enzyme 

nicht bestätigen. 

Welche der aufgezeigten Befallsparameter geeignet sind, das Gushing- und Mycotoxin-Risiko 

von Braugerste zu beschreiben, muß bis zur endgültigen Klärung der Gushing-Ursache offen 

bleiben. Die Methode der Aktivitätsmessung pilzlicher Enzyme erlaubt schon jetzt, eine schnel

le und zuverlässige Vorselektierung der Kornproben hinsichtlich des Pilzbesatzes vornehmen zu 

können. 
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Institut für Pflanzenpathologie und Pflanzenschutz der Georg-August-Universität Göttingen 

Fusarien als Halmbasiskrankbeitserreger 

Neben den verschiedenen pilzlichen Blattpathogenen können Halmbasiskrankheitsen-eger 

eine Ursache für Ertragsverluste in Getreide sein. Es handelt sich hierbei um einen Erreger

komplex, der im wesentlichen aus den Pathogenen Pseudocercosporella herpotrichoides, 

Fusarium spp. und Rhizoctonia cerealis besteht Im Binnenland kommt besonders den 

beiden erst genannten eine nicht zu unterschätzende Bedeutung zu_ 

In mikroskopischen Untersuchungen der zweiten Blattscheide vor dem Halm zu EC 30/32 

stellte sich heraus, daß drei verschiedene Befallssituationen zu beobachten waren: Standorte 

mit überwiegendem P. herpolrichoides Befall, Standorte mit überwiegendem Fusarien spp. 

Befall und solche mit einem gleichen Anteil an P herpotrichoides und Fusarien. Die 

gleiche Befa!lssituation ließ sich auch für das Stadium EC 75 nach Auslegen von Weizen

proben auf Agar beobachten. 

Diskrepanzen zwischen optisch ermittelter und der nach Auslegen auf Agarmedien erfaßten 

Befallsbäufigkeit lassen sich durch latent vorkommende Fusarieninfektionen erklären. 

Isolierungen auf Agar zeigten, daß ca. 50 % der optisch gesunden Halme latent befallen sein 

können. Innerhalb der Boniturklasse mit typischen P herpotrichoides Symptomen ließen 

sich sogar aus 70 % der Halme latent vorhandene Fusarien isolieren. Andrerseits wuchsen 

im Durchschnitt nur aus ca. 70 % der Halme mit Verbräunungen P. herpotrichoides und 

Fusarien spp. aus. 

Eine Quantifizierung des Pilzbefalls mittels eines Enzymtests ergah Korrelationen zwischen 

verschiedenen optischen Befallswerten und den Protease- und Xylanaseaktivitäten sowie der 

Befallshäufigkeit von P. herpotrichoides und Fusarien, die auf Agar ermittelt wurde. Im 

Gegensatz dazu konnten keine Korrelationen zwischen der optisch ermittelten Befa!ls

häufigkeit von P. herpotrichoides oder Fusarien und Protease- und Xylanaseaktivität ge

funden werden. 

Nach Untersuchungen von Winterweizenproben (EC 75) von verschiedenen Standorten im 

Bundesgebiet zeigte sich, daß im Durchschnitt innerhalb der Fusarien Fcu/morum am 

häufigsten vertreten war. 
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Abhängigkeit des Halmbasisbefalls mit Fusarium culmorum von der Getreideart 
und der Aggressivität der lsolate 

Fusarium cufmorum ist ein weitverbreiteter Erreger von Halmbasiserkrankungen bei 

Getreide. Diese Pi!zart kann einen großen Wirtspflanzenkreis befallen, wobei bisher nur 

geringe Kenntnisse über Wechselwirkungen zwischen Wirtsarten und Pilzisolaten 

vorliegen. Unter kontrollierten Bedingungen wurden zwei Roggen~!nzuchtlinien mit fünf 

unterschiedlich aggressiven lsolaten von F. culmorum inokuliert. ln einem weiteren 

Experiment wurden je zwei Genotypen von Weizen, Roggen, Tritica!e und Gerste mit 

drei lsolaten inokuliert, um den Einfluß der Wirtspflanzen auf den Verlauf und die Stärke 

des Befalls zu untersuchen. In beiden Experimenten wurde der Halmbasisbefall zu ver~ 

schiedenen Terminen nach Inokulation mittels Bonitur der Halmbasisnekrosen und mit 

Hilfe eines Fusarium-spezifischen ELISA ermittelt, 

Anhand der beiden Merkmale wurden sowohl Unterschiede in der Aggressivität der 

lsolate (Exp. 11 als auch im Befall der Getreidearten (Exp. 2) festgestellt. Zwar stieg der 

Befall in Exp, 1 über 4 Wochen kontinuierlich an, jedoch ergaben sich anhand der EUSA

Extinktionen Unterschiede in der Ausbreitungsgeschwindigkeit einzelner lso!ate im 

Pflanzengewebe. Dabei lag eine enge Beziehung zwischen den mittels EUSA bereits 

nach 7 Tagen ermittelten Pilzproteinmengen und der Stärke der Halmbasisnekrosen nach 

28 Tagen vor. In Exp. 2 wurden spezifische Wechselwirkungen zwischen Piizisolaten 

und Getreidearten festgestellt; in der Praxis dürften diese eine untergeordnete Rolle 

spielen, da sich alle verwendeten lsolate als pathogen erwiesen. Bei den beiden 

Weizengenotypen wurde anhand der Bonitur ein signifikant stärkerer Befall festgestellt 

als bei Roggen. Triticaie und Gerste lagen in 

Roggen. Bei den ELISA~Untersuchungen 

der Anfälligkeit zwischen 

wurden dagegen die 

Weizen und 

geringsten 

Pilzproteinmengen in Triticale gefunden, während Weizen, Roggen und Gerste ähnlich 

stark befallen waren. Offenbar reagieren die Getreidearten in unterschiedlicher Weise auf 

die in den Halmen enthaltenen Pilzproteinmengen. Solche Resistenzunterschiede, die 

nicht nur zwischen, sondern auch innerhalb einzelner Getreidearten vorliegen (Roggen, 

Weizen), verdeutlichen, daß bei Resistenzuntersuchungen neben den Halmbasisnekrosen 

auch die Pilzproteinmengen in den Pflanzen erfaßt werden sollten, 
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Untersuchungen zur Bekämpfung von Fusarium culmorum an Wintenveizen 

Fusariosen stellen nach v.rie vor eines der größten, weitgehend ungelösten 

Probleme im Getreidebau dar. In einer mehrjährigen Versuchsreihe, die ihren 

Ausgangpunkt in Untersuchungen zur Wirkung verschiedener Verlahren gegen 

Fusarien am Saatgut hatte, wurde die Wirkung von 3 Fungiziden gegen Fusarium 

culmorum als Ähren- und Saatgutkrankheit untersucht. Als wesentliche 

Eim1ußgröße wurde der Infektionstermin valiiert. 

Im Parzellenversuch mit Winterweizen (Sorte 'Borenos'} erfolgte die Infektion vor 

(EC 59), während (EC 65) und nach (EC 71 /75) der Blüte, die Behandlung nach 

weiteren 24 Stunden. Envartungsgemäß wurden das Infektionsgeschehen, aber 

auch die Wirksamkeit in entscheidendem Maße von der Witterung im 

entsprechenden Zeitraum der Versuchsjahre beeinflußt. 

Die Taubährtgkeit trat nach Infektion vor der Blüte am stärksten auf (Befall 

zwischen 40 und 60 %). In diesem Zeitraum erwies sich auch die Behandlung als 

gegen die Taubährtgkeit am effektivsten. 

Von den untersuchten Fungiziden war Matador geringfügig -wirksamer als 

Folicur; Sportak war deutlich schwächer wirksam. Die Wirksamkeit ist jedoch, 

obwohl z.B. durch Matador nach Vorblütebehandlung 1993 ein Wirkungsgrad 

von 80 % erzielt wurde (höchste erreichte Wirkung), als insgesamt nicht 

ausreichend einzuschätzen. 

Eine sehr unterschiedliche Wirksamkeit der Fungizide in Abhängigkeit vom 

Versuchsjahr und vom Infektionstermin wurde auf den Saatgutbefall erzielt. Die 

stärkste Reduzierung des Saatgutbefalls erfolgte stets durch die Behandlung im 

Blütezeitraum. Als wirksamstes Fungizid erwies sich auch hier Matador. 

Bemerkenswert war die Wirkung der Fungizide auf das Auflaufverhalten; 

während nach Vor- und Nachhlütebehandlung positive Einflüsse bestanden, 

vrurde der Auflauf nach Behandlung im Blütezeitraurn besonders durch die 

Trtazolfungizide Folicur und Matador z.T. deutlich reduziert. 
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Untersuchungen zur Epidemiologie und Bekämpfung des Ährenparasiten 

Fusarium graminearum an Weizen 

Mit einer neuen Inokulationsmethode 1 dem Ausstreuen von Haferkör

nerinokulum mit Perithezien, untersuchen wir das natürliche Be

fallsgeschehen von Fusarium graminearum, die für eine Ähreninfek

tion kritischen Witterungsbedingungen, die Resistenzfaktoren eines 

kleinen Sortenspektrums sowie die Möglichkeiten einer gezielten Be

kämpfung. Je nach Witterungsverlauf Anfang Mai bis Anfang Juni be

ginnend werden von dem Inokulum mindestens sechs Wochen lang luft

bürtige Askosporen freigesetzt. Luftturbulenzen im Bestand verdrif

ten dann diese Sporen vertikal unmittelbar bis zur Ähre und hori

zontal über 3-30 m7 so daß für eine Ähreninfektion - anders als bei 

Fusarium culmorum - im Blattwerk des Weizens kein Befallsaufbau er

forderlich ist. 

Günstig für Ähreninfektionen ist eine sommerliche Wärmeperiode (Ta

gesdurchschnittstemperatur mindestens 18 °C) mit einem Gewitterre

gen tagsüber. Diese Witterungskonstellation ist in der Blühphase 

des Weizens besonders gefährlich. Der Erreger dringt nämlich bevor

zugt über die Staubfäden in die Weizenblüte ein; Pollen fördert die 

Entwicklung. - In der Befallshäufigkeit der Ährchen gibt es große 

Sortenunterschiede: In einer zweijährigen Prüfung erwiesen sich die 

Sorten Bussard, Greif und Xanthos als am wenigsten anfällig; am 

häufigsten wurden Ronos und Contra befallen. Gegenüber der nachfol

genden Besiedlung der zentralen Ährenspindel war die an sich wenig 

anfällige Sorte Greif besonders empfindlich. 

Das bisherige Fusarium-Standardmittel Folicur stellt mit 250 g/ha 

Tebuconazole die unterste noch wirksame Dosierung dar. Ein Unter

dosieren oder Splitten dieses Präparats fördert sogar den Ährenbe

fall und insbesondere die Bildung des Mykotoxins Deoxynivalenol. Im 

Vergleich zur Bekämpfung von Blatt pathogen werden bei protekti ver 

Anwendung gegen Ährenfusarium relativ geringe Wirkungsgrade er

zielt. Der Handlungsspielraum für eine gezielt-kurative Fungizid

ausbringung beträgt (bei andauernd warmer Witterung) nur 1-2 Tage. 
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und Grünland 

Epigäische Raubarthropoden und ihre Beziehungen zu Blattläusen in Wintenveizenbeständen 

Mitteldeutschlands 

Im Rahmen eines von der Volkswagen-Stiftung geförderten 3jährigen Forschungsprojektes wurden 

Winterweizenfelder in den Regionen Braunschweig und Halle untersucht. Zur Erfassung der 

Raubarthropoden (Araneae, Carabidae, Staphylinidae) kamen flächenbezogene (Bodenphotoeklektor 

mit Bodenfalle, D-vac) und die Aktivitätsdichte bestimmende (Bodenfallen) Methoden zum Einsatz. 

Das verstärkte Auftreten eurychroner Spinnenarten, in der Literatur als typisch für Agroökosyste

me beschrieben, konnte in den Untersuchungen für die Versuchsstandorte bestätigt werden, wobei 

in Hötzum 55 Arten (n = 15.257), in Peißen 73 Arten (n = 15.802) und in Barns!ädt 50 Arten (n 

= 10.283) nachgewiesen wurden. Mittels Bodenfallen war über den gesamten Fangzeitraum das 

Auftreten der Hauptspinnenarten (Oedothorax apicatus, Erigone atra u,a.) festzustellen. Mittels 

Eklektoren konnte ein guter Überblick über die in der Krautschicht und am Boden lebenden 

Spinnen gewonnen werden. Die Zusammensetzung der Spinnenzönose zeigte zwischen Bodenfallen

faflgen und D-vac- Proben deutliche Unterschiede, Bemerkenswert erscheint, daß mit Eklektor und 

D-vac kaum Lycosiden nachzuweisen waren. 

Hinsichtlich der Familie der Carabidae ist festzustellen, daß auf den untersuchten St.andorten die 

meisten häufiger erfaßten Arten zu den typischen Vertretern der mitteleuropäischen Feldlaufkäfer

Fauna gehören. Im Untersuchungszeitraum erfaßten wir in Hötzum 40 (n= 8.284), in Peißen 53 

(n = 3.661) und in Barns!ädt 49 (n = 4.836) Carabidenarten. Die Bewertung der Eklektor- bzw. 

Saugfänge hinsichtlich ihrer Eignung zur Schätzung von Laufkäfer-Siedlungsdichten ergab, daß 

andere Methoden mit vergleichbar hohem Aufwand (Aufschwemmungen, Fang-Wiederfang- oder 

Leerfangmethoden) z. T. aussagekräfügere Ergebnisse liefern. 

Bei der Erfassung der Staphyliniden wurde an den einzelnen Standorten ein jeweils charakteristi

sches Artenspektrum nachgewiesen, wobei neben den nicht näher bestimmten A!eocharinae am 

Standort Hötzum 46 Arten (n = 13.424) in Peißen 49 Arten (n = 12.588) und in Barnstädt 47 

Arten (n = 8.351) auftraten. Die umfangreichsten Aussagen zur Population der Staphyliniden 

wurden beim Einsatz des Photoeklektors erzielt. 

Epigäische Raubarthropoden gehören zu den wichtigen Gegenspielern von Schädlingspopulationen 

in Agrarzönosen. Ihre Rolle als Antagonisten von Blattläusen konnte im Rahmen vorliegender 

Untersuchungen zwar nicht quantifiziert werden, aufgrund der ermittelten Ergebnisse ist jedoch 

von einer regulierenden Wirkung insbesondere zur Progradation der Läuse auszugehen. 
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Zur prädatorischen Leistung von Coccinelliden bei Getreideblattläusen in 
Winterweizen 

Marienkäfer (Coccinellidae) stellen neben den Schwebfliegen (Syrphidae) die 

wichtigsten Prädatoren der Getreideblattläuse in Deutschland dar. Ihre 

Bedeutung zeigt sich auch darin, daß sowohl Imagines als auch Larven 

Blattläuse fressen. Im Winterweizen dominieren in der Regel Coccinella 

septempunctata und Propy/aea quatuordecimpunctata. 

In einem komplexen, mehrjährigen Versuchsprogramm erfolgen 1. quantitative 

Erhebungen in Winterweizenbeständen an 2 unterschiedlichen Standorten 

(Nördlicher Fläming, Brandenburg, und Magdeburger Börde, Sachsen-Anhalt), 

2. Versuche auf eingekäfigten 2 m2-großen Miniparzellen mit definierten 

Startpopulationen von Blattläusen und Marienkäfern und 3. Klimakammer

experimente mit unterschiedlichen Fragestellungen. 

Aus den bisherigen Kenntnissen und Untersuchungsergebnissen sowie 

speziellen Simulationsrechnungen mit dem neuen Getreideblattlaus-Marienkäfer

Modell GTLAUS können einige neue Aussagen zur Wirksamkeit bzw. 

Nützlichkeit der Marienkäfer und zu ihrer Bewertung bei der 

Bekämpfungsentscheidung für Getreideblattläuse getroffen werden. So zeigen 

die Felderhebungen, daß die beiden oben genannten Coccinelliden-Arten selbst 

bei anfangs niedriger Blattlausdichte z.Z. der Weizenblüte über lange Zeit auf 

ihre Chance warten und auf zunehmenden Befall sofort mit verstärktem Fraß 

und Eiablage reagieren. Junge blattlausbefallene Brachen, Erbsen- und 

Getreidebeständ sorgen aber für eine rasche "Abwerbung" der Marienkäfer. In 

den Käfigversuchen wurde deutlich, daß bei frühzeitigem starkem 

Blattlausbelall die Marienkäfer selbst kaum aber nach verzögerter 

Dichterückkopplung durch ihre Larven große Spätwirkung zeigen. In den 

Klimakammerversuchen war u.a. nachzuweisen, daß im System 

Getreideblattläuse - C. septempunctata Tagesmitteltemperaturen um 25°C die 

Marienkäfer-Imagines und um 20°C die Blattläuse entscheidend bevorteilen. 

Mitt. a. d. Biol. Bundesanst H. 301, 1994 



76 

B Niehoffl) & H.M. Poehling2) 

1) Institut für Pflanzenpathologie und Pflanzenschutz, Universität Göttingen 

2) Institut für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, Universität Hannover 

Zur Nutzung reduzierter AuPNandmengen von Insektiziden zur Bekämpfung von Getreideblattläusen 

unter Berucksichtigung von Nebenwirkungen auf stenophage Prädatoren 

In dreijährigen Feldversuchen (1991~1993) wurden die Einsatzmöglichkeiten reduzierter 

Au:fivandmengen der Insektizide 'Pirimor' und 'Karate' zur Bekämpfung von Getreideblattläusen zur 

Verminderung von Saugschäden in Winterweizen geprüft. Dazu wurden ille beiden Insektizide 

jeweils in der empfohlenen und in zwei reduzierten Aufvvandmengen appliziert. Die Versuche wurden 

als randornisierte Blockanlage angelegt, die Bestandesführung entsprach praxisüblichen, intensiven 

Anbaubedingungen. Durch visuelle Kontrollen an 160 Halmen je Variante wurden die Dichten der 

Aphiden sowie stenophager Prädatoren ermittelt. 

In allen Jahren tratMetopolophium dirhodum (Wlk) in höheren Dichten auf als Sitobion avenae (F.) 

und Rhapalosiphum padi (L). Durch die unterschiedliche Wirkungsweise der eingesetzten 

Insektizide zeigten sich deutliche Bekäi.11pfungsunterschiede. Während durch alle Aufwandmengen 

von 'Pirimol hohe Wirkungsgrade gegenüber Aphiden an ,Ähre und Fahnenblatt erzielt werden 

konnten, zeigte 'Karate' - unabhängig von der Aufwandmenge - hohe Wirkungsgrade gegenüber 

Aphiden an der Ahre aber oft nur unzureichende Wirkung gegenüber M dirhodum am Fahnenblatt. 

In den Jahren 1991 und 1993 zeigten sich bei durchschnittlichem bzw. schwachem Blattlausbefall nur 

geringe, nicht absicherbare Ertragsdifferenzen nvischen den verschiedenen Aufwandmengen. Unter 

extremen Befallsdruck (1992) zeigten die mittleren Dosierungen (100 g/ha) gleiche Erträge wie die 

höheren, praxisüblichen Aufwandmengen. Durch die jeweils geringsten Aufurandmengen wurden 

geri..T1gere Erträge erzielt. 

Besonders im Versuchsjahr 1991 konnten bei sehr hohen Dichten von Syrphidenlarven (> 0,2 Larven 

je Halm) die Nebenwirkungen der verschiedenen Insektizidanwendungen im Feld geprüft werden. 

Während in den reduzierten 'Pirimor'-Varia..1ten höhere Larven- und Puppendichten erreicht wurden 

als in der praxi.süblichen 1Pirimor'-Variante, wurden in allen 'Karate'-Varianten ähnlich hohe 

Larvendichten wie in der Kontrolle ermittelt, mit zunehmender Konzentration nahm allerdings die 

Anza.lll der Puppen ab. 

Die Ergebnisse belegen, daß eine effiziente Blattlauskontrol!e - auch unter starkem Befalls.druck - mit 

angepaßten Aurn'andmengen möglich isL Es zeigte sich, daß durch angepaßte Dosierungen 

Nützlinge geschont und die Kosten der Bekämpfung gesen.\:t werden können. 
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Ertragsreaktion aktueller Winterweizensorten auf Insektizidhehandlung als Kriterium zur 
Beurteilung von Resistenz/Iokranz gegenüber Blattläusen unter Freilandbedingungen 

Blattläuse gehören zu den bedeutendsten Getreideschädlingen, deren Bekämpfung zZ. 

noch einfach und kostengünstig möglich ist Bei sich ändernden Rahmenbedingungen 

werden aber blattlausresistente/-tolerante Sorten zukünftig an Bedeutung gewinnen. Zur 

Bewertung von Resistenz/Toleranz wird die Ertragsreaktion auf wiederholte 

Insektizidbehandhmg als ein einfaches und praktikables Selektionskriterium vorgestellt 

In den Jahren 1991 - 1993 wurden 36, 42 bzw. 31 Winterweizensorten in einer Spaltanlage 

(5,0 m 2 Parzellen; 2 Wiederholungen) in 2 Behandiungsstufen (ohne Insektizide bzw. 

wechselnde Insektizide alle 3 Wochen) am Standort Jerxheim/Schöningen (Niedersachsen) 

geprüft Durch die lnsektizidbehandlung wurde der Kornertrag 1991 bei mittlerem und !992 

bei hohem Läusebefall signifikant erhöht (3,8 % bzw, 9,6 % ); 1993 konnte bei sehr geringem 

Läusebefall keine signifikante Ertragsreaktion festgestellt werden. Bei 24 orthogonal 

getesteten Sorten variierten die Ertragszuwächse im zweijährigem Mittel (1991-1992) von 

3,0% bis 11.2 %, wobei eine unterschiedliche Reaktion eh1zelner Sorten in beiden Jahren auf 

eine vorhandene Genotyp * Umwelt-Interaktion hinweist 

In einem weiteren Versuch wurden 1993 fünf vorselektierte Sorten in einer Spaltanlage 

( 10,25 m2 Parzellen; 4 Wiederholungen) mit 2 Behandlungsstufen ( ohne Insektizide bzw. 

200 ml lha Karate alle 3 Wochen) an 4 Orten geprüft Der Blattlausbefall wurde in der 

Kontrollparzelle (25 Triebe /Parzelle) erfaßt Trotz des insgesamt schwachen und späten 

Befalls in Jerxheim (2,5 Läuse/Trieb; EC-Stadium 77) wurde durch Karatebehandlung eine 

signifikante Ertragsreaktion von 4,0% festgestellt Nachdem für dieselben Sorten in der 

parallelen Versuchsserie bei wechselden Mitteln (Fünf Applikationen: Karate, Decis WG, 

Sumicidin, Pirimor, Meta~)'Stox) keine Ertragsreaktion festgestel!t -wurde, muß von einer 

unterschiedlichen Wirkung der eingesetzten Insektizide ausgegangen werden. 

Sortenunterschiede bezüglich Ertragsreaktion bzw. LäusebefäU konnten statistisch nicht 

abgesichert werden. Die beobachteten Unterschiede wurden aber in den 3 weiteren 

Standorten tendenziell bestätigt, wobei ein Zusammenhang zwischen LäusebefaU und 

Ertragxsreaktion bestand. 

Aufgrund der bisherigen Hinweise erscheint eine züchterische Verbesserung von 

Resistenz/Toleranz gegen Blattläuse bei Weizen in naher Zukunft möglich. 
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Untersuchungen zur Blattlausresistenz von Winterweizen 

Eine Möglichkeit zur Verringerung der Insektizidapplikationen in Agrarökosystemen 

wird im Anbau von resistenten bzw. toleranten Kulturpflanzensorten gesehen. 

Gegenwärtig verfügen die Züchter jedoch noch nicht über Methoden, die es ihnen 

erlauben, routinemäßig Sorten und Herkünfte auf ihre Eigenschaften gegenüber 

Blattläusen einzuschätzen. Ein weiteres Problem besteht im Auftreten verschiedener 

Blattlausarten, die in einer Vielzahl von Rassen, Populationen und Genotypen existieren. 

Hieraus resultiert eine große genetische Variabilität, die die Suche nach 

Blattlausresistenzen erschwert. 

Die Wirtseignung verschiedener Winterweizensorten für Aphiden wurde an einer 

Starrunzucht von Rlwpalosip/zum padi (L.) im Labor bei 20 'C unter Langtagbedingungen 

untersucht Auf der Sorte 10restis' zeigten die Haferblattläuse die geringsten Leistungen 

(Enhvicklungsdauer D, relative Zuwachsrate RGR Larvenproduktion). 

Versuche mit verschiedenen Klonen von Sitobion avenae (F.) auf der Sorte 10restis' ergaben, 

daß unter konstanten Bedingungen adulte Individuen von einigen Klonen über

einstimmend klein bzw. groß waren. In diesen Klonen widerspiegelt Größe die re

produktive Leistung und ist mit der Farbe gekoppelt. Gelbgrüne und grüne Klone 

erreichten schneller das Imaginalstadium, sie waren größer und produzierten mehr 

Larven als die braunen Klone. 

Die Bedeutung der Körperfarbe für die Biologie von Sitobion avenae wird diskutiert. 
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Untersuchungen zur Anfälhg-keit inländischer Weizensorten gegenüber der Braunfled;;~ 

Septoria nodorum (Berk.) Berkeley 

Die Braunfleckigkeit beim Weizen (Septoria nodorum) ist besonders häufig in nle<lerschlagsrei

chen Gebieten Deutschland~ zu beobachten. Feuchte und warme Witterung in den Sommermona

ten ist für die Entwicklung des Erregers förderlich. Die Ertragsverluste durch S. nodorum können 

beim Weizen in katastrophalen Jahren über 30 % betrngen. Die Höhe des Schadausmaßes hängt 

auch von der jeweilig angebauten Weizensorte ah. Um der Landwirtschaft bei der Auswahl der 

Weizensorten für den Anbau Empfehlungen geben zu können, werden im hiesigen 1nstitut aU

jährhch Resistenzprüfungen gegen S. nodorum mit Hilfe künstlicher Inokulationen durchgeführt. 

Die Weizensmten werden in Reifegruppen "früh", "mitte1" und "spät" auf ihre Anfälligkeit ge

prüft Die BefaHsermittlungen erfolgen nach dem geschätzten Ausmaß des Befäils in Prozent 

sowohl an Fahnenblättern a]s auch an Ähren. 

!n der Re!fogruppe "früh" waren die Winterwe.izensorten Greif und Trist.m am wenigsten von S. 

nodorum befallen. Die Sorte Heiduck wies einen geringen Ährenbefall auf, obwohl diese Sorte 

e1nen hohen Blattbefall hatte. Einen hohen Befa11 mit S. rwdorum hatten die Sorten Sperber, 

Ramiro, Faktor, Mikon, Dolomit und Renan. 

In der Reifegruppe "mittel" zeigten die Winterweizensorten Astron, Pagode, Gorbi, Tarnbor, 

Glockner und Bontaris eine geringe Anfäfügk:eit. Am schlechte..,;;ten schnitten in dieser Reife

gruppe dagegen die Sorten Urban, Konsul und Ritmo ab. 

In der Reifegruppe "spät" hatten die Winterweizensorten Ares, Obelisk, Bussard, Herzog und 

Agronom den geringsten Befall mit S. nodorum.. 

Von den Sommerweizensorten wurden die Sorten Nandu, Troll und Astrodur am wenigsten be

fallen. 
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A. Reichelt und H_ Mie!ke 

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, Institut für Pflanzenschutz in Ackerbau 

und Grünland , Braunschweig 

l[nterJi~b_µng_©Jl ... ?JJIB. __ W lJ.~b~ __ y.11_d. ___ Z_\Jf„ ,S,QQrnl_,1Jj_Qn_d~_5_J~:rn~_g_~_r5_Jk_~h_~'lt'.'.t:(1. _ tri ti ci-repenti,'.i LOied J 
Shoem. wMe ____ i.if?.er _ die Anfälligkeit _ _vl;'::rs~b_ied,~_ner .W~z:~nsorten im Jungpfianzen:. __ _µnd Fahnen-

blattstadium 

Die durch den phytopathogenen Pilz Drech'ilera tritici-repentis (Died.) Shoern verursachte Wei

zenblattdürre, die zu erheblichen Ertragsverlusten führen kann, hat in den letzten Jahren auch in 

Deutschland immer größere Bedeutung gewonnen. Neben der Entwicklung besserer Produktions

techniken ist vor allem der Anbau gering anfälliger Sorten eine Möglichkeit, das Auftreten des Erre

gers zu minimieren. 

In den Jahren 1992 und 1993 -vvurde in Gewächshaus- und Freilandversuchen die Anfälligkeit inländi

scher Weizensorten gegenüber dem Erreger der Blattfleckenkrankheit untersucht Die Anfäiligkeits

untersuchungen wurden mit Hilfe künstlicher Inokulationen mit einem MyzeJgemisch aus drci DTR

Iso!aten an verschiedenen Sommer- und Winterweizensorten im Jugenstadium (EC 1 l/12) und im 

Fahnenblattstadium (EC 49/51) durchgeführt. Auf diese Weise war es möglich, auch die Übertrag

barkeit der Ergebnisse aus Keimpflanzenversuchen auf die Infektion in einem anderen Entwick:Jungs

stadium unter künstlichen und natürlichen Umweltbediogungen aufzuklären 

Untersuchungen zum Wachstum bildeten eine Grundlage zur Charakterisierung der verwendeten 

DTR-Isolate. Darüber hinaus wurde ein weiterer Schwerpunkt auf Untersuchungen zur Konidiospo

renbildung und zur Herstellung von Sporenmateria1 für Inokulationsversuche gelegt 

Die Untersuchungen ergaben signifikante Unterschiede in der Anfälligkeit der unterschiedlichen Wei

zensorten. Alle getesteten Weizensorten zeigten DTR-Symptome, wobci die Sortenanfälligk.eit sehr 

große Beeinflussung sowohl durch die jeweiligen Umwelteinflüsse z.:um einen und zum anderen ins

besondere durch das Entwicklungsstadium, in dem sich die Pflanze zum Zeitpunkt der Infektion be

findet, erfährt. Somit kann das Ergebnis einer Untersuchung zur Anfälligkeit einer Sorte gegen DTR 

nur über die Sensibilität dieser Sorte unter den jeweiligen Bedingungen etwas aussagen, nicht aber 

über die GesamtanfäJligkejt der Sorte. Die untersuchten Isolate unterschieden sich deutlich im 

Wachstum auf verschiedenen Nährmedien. Schnellwachsende Isolate sporulierten wesentlich schlech

ter als langsam wachsende. Nach Inokulationen mit Mischisolaten konnte vor allem das auf den gete

steten Nährmedien langsam wachsende Isolat reisoliert werden. 
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S. KrüsseI'l, H.-M. Poehling2J 

l) Institut für Pflanzenpathologie und Pflanzenschutz der Georg-August-Universität Göttingen 
2) Institut für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz der Universität Hannover 

Unterschiedliche Anfälligkeit von Wmterweizensorten gegenüber Getreideblattläusen als eine Ursa
che für Befallsunterschiede bei verschiedenen Bewirtschaftungsintensitäten 

Der Einfluß von Winterweizengenotypen auf die Populationsdynamik von Getreideblattläusen ist in 
Deutschland nur wenig untersucht. Eine Charakterisierung hinsichtlich unterschiedlicher Anfälligkei

ten ist nicht vorhanden. 

In einem interdisziplinären Forschungsvorhaben, in dem die ökologischen Aus'vVirkungen von Ex

tensivierungsmaßnahmen im Ackerbau geprüft werden, konnten in populationsdynamischen Untersu
chungen der Blattlausentwick1ung im Winterweizen unterschiedliche Aphldendichten auf verschie
denen Winterweizensorten beobachtet werden. Dabei wurde die Sorte Kanzler in den intensiveren 
Anbausystemen immer stärker befallen., als Greif, Contra und Orestis, welche in Form einer lvfi

schung in der integrierten Variante des Systemversuchs angebaut wurden. Ob der unterschiedliche 
Aphidenbefa11 ausschließlich auf Systemunterschiede zurückzuführen ist, oder ob die Weizensorten 
ebenfalls einen Einfluß ausüben, war nicht bekannt. 
Ziel dieser Arbeit war es daher in monokausalen Versuchen mögliche Unterschiede hinsichtlich der 
Blattlausanfälligkeit zu quantifizieren. Dazu 'WUrden im Labor verschiedene Wachstumsparameter der 
beiden bedeutendsten Blattlausarten an den bevorzugten Saugorten Fahnenblatt (Metopolophium 

dirhodum) und Ähre (Sitobion avenae) ennittelt Zusätzlich wurden zwei weitere Sorten aus dem A
Weizen Sortiment, Kraka und Astron, in die Laboruntersuchungen einbezogen. 
Metopolophium dirhodum erreichte auf der Sorte Kanzler, zusammen mit Kraka und Astron das 
höchste Adultgewicht. Die Fertilität, ennittelt anhand des Larvenabsatzes in 21 Lebenstagen und der 
Vennehrungsrate, war auf Kanzler am größten. Die Entwicklungsdauer von der Geburt bis zur 
lrnaginalhäutung war auf Astron und Orestis am kürzesten, auf Kanzler und Kraka am längsten. 
Dennoch war die Vermehrung der Läuse auf Kanzler in einer kürzeren Postimaginalzeit größer. 
Die Wirtseignung der Sorten für Sitobion avenae iNllrde anhand der Biomasseproduktion auf der 
Ähre überptüfL Auch hier wurden die höchsten Werte auf Kanzler sowie auf Astron erreicht. Die 
Sorten Contra, Greif und Orestis folgten mit großem Abstand. Ebenso war der prozentuale Anteil 
alatiformer Morphen auf diesen Sorten höher als auf Kanzler, Astron und Kraka. 

Zur Überprüfung der Laborergebnisse wurde innerhalb der Systemversuche im Freiland eine Block
anlage mit 40 m2 großen Parzellen in vie:ifacher Wiederholung angelegt. Die Populationsdynamik der 
Aphiden auf den Sorten und der :Mischung wurde durch wöchentliche Auszählung von 50 Halmen je 
Parzelle ennittelt. Der stärkste Aphldenbefall wurde auf der Sorte Kanzler ermittelt, wobei 
Metopolophium dirhodum die dominierende Art war. 
Ein Sorteneinfluß auf die Populationsdynamik der Getreideblattläuse in den hier zugrundeliegenden 

unterschiedlichen Bewirtschaftungssystemen ist somit vorhanden. 

Mitt. a. d. Biol. Bundesanst. H. 301, 1994 



82 

S. Bothe und U. Heimbach 

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstvvirtschaft, 
Institut für Pflanzenschutz in Ackerbau und Grünland, Braunschweig 

Untersuchungen zur Erfassung von Kurzflügelkäfern (Coleopt-er..9 Staphylinidae) unter Berück

sichtigum der Blatt!auspopu!ation in Wintervveizen* 

Zur Erfassung der Staphylinidae wurden in dreijährigen Freilanduntersuchungen in mehreren 

Winterweizenfeldern Bodenfallen, Bodenphotoeklektoren und -ein D-Vac Saugapparat eingesetzt. 

Durch den parallelen Einsatz dieser Methoden waren umfassende Aussagen zur Aktivität und 

über die Popu!ationsdichten der aufgetretenen Arten möglich. 

In allen Jahren bestand der Hauptanteil der Staphylinidenpopulation überwiegend aus der Unter

familie Aleocharinae sowie den häufig aufgetretenen Arten Lathrobium fuJvipenne, Philonthus 

cognatus, Philonthus rotundico!lis, Tachyporus hypnorum und Tachyporus solutus. 

Mlt der Bodenfalle wurde ein breites Artenspektrum an Staphyliniden erfaßt, wobei diese 

Methode aufgrund ihres fehlenden F!ächenbezugs vorrangig für faunistische Untersuchungen zu 

empfehlen wäre. E!nzelne Arten wie L fulvipenne und T hypnorum wurden verstärkt gefangen, 

andere Species z. 8. Tachyporus nitidulus und T solutus traten dagegen unterrepräsentiert aut 

Der Bodenphotoek!ektor erfaßte annähernd so viele Arten wie die Bodenfalle und gestattete 

zusätzliche Aussagen zum phototaktischen Verhalten sowie der !ndividuendichte je Flächen

einheit. Der hohe Aibeits- und Zeltaufwand zum Aufstellen und Umsetzen des Eklektors ist ein 

großer Nachtei!. 

Beim Einsatz des D-Vac Saugapparates wurde ein begrenztes Artenspektrum nachgewiesen, 

was im wesentlichen auf die unterschiedliche Tagesrhythmik, den Lebensraum und die Größe der 

einzelnen Staphylinidenarten zurückzuführen war. Es wurden vorwiegend Al-eocharinae und 

Tachyporus-Arten gesaugt. Ein flexibler Einsatz des D-Vac ist möglich, jedoch wird dies durch 

seine problematische Handhabung erschwert. 

Polyphage Prädatoren haben gegenüber z. B. den stenophagen Coccinelliden den Vorteil, daß 

sie durch ihr Auftreten im zeitigen Frühjahr die Möglichkeit des frühen Eingreifens in die Popula

tionsdynamik der Blattläuse haben. Da aphidophage Staphyliniden - vor allem T hypnorum -

während der Progradation der Blattläuse in großer Zahl gefangen wurden, können sie damit für 

die Populationsentwicklung der Aphiden bedeutend sein. Staphylinidenlarven - hier vor allem 

Tachyporus-Arten - sind ebenfalls in der Lage, Blattläuse zu fressen, wobei eine enge Beziehung 

zu Aphiden hinsichtlich ihres zeitlichen Auftretens besteht Bei der Oichteregulation von Getrei

deblattläusen muß aber auch der Einfluß anderer Nützlinge berücksichtigt werden. 

Die Ergebnisse bestätigen die Notwendigkeit, verschiedene - mindestens zwei - Erfassungs

methoden einzusetzen, um die Vorgänge- im Feld besser verstehen und interpretieren zu können. 

*gefördert von der Volkswagen-Stiftung 
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Einsatz von ELISA's zur Resistenzprüfung von Weizen gegenüber Septoria tritici und S.nodorum 

F. Schnieder und H Fehrmann, Inst. f. Pflanzenpathologie und Pflanzenschutz, Universität Göttingen 

In Freiland- und Gewächshausversuchen wurde der Frage der Übertragbarkeit von 

G-ewächshausergebnissen auf das Freiland nachgegangen. Dazu wurden 24 Weizensorten zu 

unterschiedlichen Wachstumsstadien (EC 37 im Freiland; EC 13, EC 30 u. EC 51 im Gewächshaus) 

getrennt mit Septoria tritici oder S.nodorom inokuliert. Der .Befall wurde sowohl visuell bonitiert 

(nekrotisierte l3lartfläche), als auch durch die Ergebnisse des ELISA festgehalten (Antigeneinheiten). 

Der ELISA ist spezifisch für S.tritici oder S.nodorum. 

Die Korrelationen der nekrotisierten Blattfläche der mit S.nodorum inokulierten Freilandvariante und 

den unterschiedlichen Gewächshausstadien sind nur gering und teilweise statistisch nicht absicherbar. 

Dagegen weisen die durch den ELISA ermittelten Antigeneinheiten der Freilandvariante hohe 

Korrelationen mit denen der Gewächshau.svarianten auf Die Korrelation zwischen -der nekrotisierten 

Blattfläche und den Antigeneinheiten der Freiland.variante ist zwar gering, aber statistisch 

abgesichert, wogegen die Korrelationen zwischen der nek:rotisierten Blattfläche und den 

Antigeneinheiten der Gewächshausversuche sehr hoch sind. In den mit S.tritici inokulierten 

Varianten ist fast dieselbe Situation zu erkennen, wobei die Korrelationen der nekrotiserten 

Blattflächen der Gewächshaus- und der Freilandvarianten noch geringer sind. 

In den Freilandversuchen war der oft große Unterschied zwischen der nekrotisierten Blattfläche und 

den Antigeneinheiten auffa.Uig. Eine mikroskopische Überprüfung der nekrotisierten Blätter zeigte 

oft einen BefäH mit anderen nek:rotrophen Erregern sowie natürliche Seneszenserscheinungen, so daß 

der tatsächliche Befall mit S.tritici oder S.nodorum nicht richtig eingeschätzt werden konnte. 

Aufgrund der unterschiedlichen Pathogenese von S.nodorum (Penetration über die stehenden 

Epidermisze!Jwände mit anschließend schneller Zellzerstörung und Nekrotisierung) und S.tritici 

(Penetration über die Stomata mit lang andauernden interzeUu1arern Wachstum und später 

ZeHnekrotisierung) ist bei S.trilici dieser Effekt der falschen Einschätzung ausgeprägter. Da in den 

Gewächshausversuchen der Einfluß anderer Pathogene ausgeschaltet werden konnte, sind die 

Korrelationen zwischen der nekrotisierten Blattfläche und den Antigeneinheiten sehr hoch. 

Aufgrund dieser Erkenntnisse ist der ELISA der visuellen Bonitur bei der Resistenzprüfung von 

Weizensorten und Zuchtlinien im Freiland vorzuziehen, wogegen der Vorteil der Spezifität des 

ELISA im Gewächshaus nicht zum Tragen kommt. 
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M. Jahnll, U. Burthll, C. Gattermann2l und G. Bartels2l 

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtsch'.'f1f· 
Institut für integrierten Fflanzenschutz, Kleinmachnow 
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Untersuchungen zum Einsatz differenzierter Fungizidaufvvandmengen in 

Winterweizen 

In Modelluntersuchungen mit der Schadorganismus/Wirt-Kombination Erysiphe 

graminis/Winterweizen wurde nachgewiesen, daß die \Virkungsreserve der 

Fungizide, die in erster Linie vom Fungizid selbst abhängig ist, auch mit der 

Anfälligkeit der Sorte und dem Befallsdruck des Erregers im Zusammenhang 

steht. 

Mehrjährige Feldversuche mit jeweils 3 unterschiedlich anfälligen Sorten und 3 

Fungiziden in Aufwandmengen von n (in der Zulassung vorgesehene 

Aufwandmenge), n/2, n/4, und (teilweise) n/10 wurden in Kleinmachnow und in 

Braunschweig durchgeführt; die Behandlung erfolgte nach Schwellenwerten. 

Sorten mit geringer Anfälligkeit gegen Mehltau (Noten 3 und 4, Beschreibende 

Sortenliste des Bundessortenamtes) enviesen sich in der Regel als nicht 

behandlungswürdig, wenn nicht ein verstärktes Auftreten anderer Krankheiten 

(zum Beispiel Braunrost, 1993) die Behandlung doch notwendig machte. An 

Sorten mittlerer Anfälligkeit (Noten 5 und 6) zeigten sich Unterschiede in der 

Wirksamkeit der Fungizide in Abhängigkeit vom Befallsdrnck insbesondere bei 

den gegen Mehltau nicht so effektiven Fungiziden. Bei hohem Befallsdruck war -

weitgehend unabhängig von der Aufwandmenge - eine zweite Behandlung 

erforderlich. 

Die Ergebnisse bestätigen die Möglichkeit der Aufwandmengendifferenzierung in 

Abhängigkeit von der konkreten phytosanitären Situation vor allem bei den 

Sorten mittlerer Anfälligkeit. 

Bei Auftreten mehrerer Krank..'1.eiten gleichzeitig ist unbedtngt zu beachten, daß 

die Wirkungsreserve der Fungizide gegen die unterschiedlichen Krankheiten 

unterschiedlich hoch ist. 
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Untersuchungen zum Einfluß von Fungiziden auf den Sporenflug von Ezysiphe 

graminis 

In einem Freilandversuch zur Mehltaubekämpfung in Winterweizen mit mehreren 

Sorten (unterschiedlicher Anfälligkeit), Fungiziden und Aufwandmengen wurden 

im Zeitraum Mai bis Juli Fangpflanzen der hochanfälligen Sorte 'Kanzler' jeweils 

zweimal wöchentlich über 24 Stunden in die (unterschiedlich behandelten) 

Parzellen gestellt. Da die Sorte 'Kanzler' über ketne Resistenzgene verfügt, wurde 

das vorhandene Rassengemisch voll erlaßt. 

Signifikante Unterschiede in der nachgewiesenen Sporenmenge über den 

gesamten Zeitraum bestanden zwischen den unterschiedlich anfälligen Sorten 

'Borenos' (Note 3, Beschreibende Sortenliste des Bundessortenamtes), 'Astron' 

(Note 5) und 'Toronto' (Note 6), 

Die Behandlung mit den Fungiziden Desmel, Corbel und Folicur mit in der 

Zulassung vorgesehenen Aufwandmengen (=n), n/2, n/4 und teilweise n/10 

führte zu einer Reduzierung des Sporenfluges, die etwa ab dem 5. Tag nach der 

Behandlung nachweisbar war. Es bestand etne deutliche Abhängigkeit der 

Wirkung von der Sorte; während bei 'Astron' und 'Borenos' die Sporenmenge 

durch die Behandlungen um mehr als 50 % reduziert wurde, war der Einfluß bei 

der Sorte 'Toronto' gertng. 

Ein signifikanter Unterschied zwischen den Fungiziden und den untersuchten 

Aufwandmengen konnte nicht ermittelt werden. jedoch war n/ 10 in der Tendenz 

häufig schwächer wirksam. 

Die Ergebnisse der Fangpflanzenversuche werden gleichzeitig dazu verwendet, 

um die Funktionen zur Berechnung von Sporulation und Infektion im 

Simulationsmodell SIMERY für die untersuchten Sorten zu validieren. Die 

validierten Sporulations- und Infektionsfunktionen werden zur Normierung des 

Wittenmgseinfiusses genutzt, um so die Effekte der Fungizidbehandlungen 

eindeutig beschreiben zu können. 
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R.-R. Schulz und A-f. Pelz 

La..11.desförschungsanstalt für LandVvirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern 

Universität Rostock, Fachgebiet Phytomedizin 

Untersuchungen zum Regeperatlons- und Kompensationsvermögen am Winterraps 

Durch künstliche Beschädigung von Winterrapspflanz.en wurden das natürliche Schadgeschehen bei 

verschiedenen Rapsschädiingen und abiotische Schadursachen simuliert. Im Mittelpunkt standen die 

Schadwirlrungen des Rapserdflohs, des Rapsglanzkäfers sowie des Kohlschotemüßlers und der 

Kohlschotenmücke. Im einzelnen liegen mehrjährige Versuchsergebnisse (!979 bis 1993) zum 

Einfluß von Blattverlusten im Herbst sowie zur Entfernung von Blüten.knospen und Schoten vor, 

Ferner wurde das Regenerationsvermögen des Rapses nach der Übenvinterung durch Simulation von 

Frostschäden untersucht. 

Die Versuche haben ergeben,, daß der Winterraps über ein gut entwickeltes Regenerationsvermögen 

verfügt_ So konnten z. B. Mindererträge von mehr als 5 % erst bei einem herbstlichen Blattverlust 

von ~ 25 % ermittelt werden. Verlustfördernd wirkte sich ein mehrfacher Blattschnitt aus, mit dem 

eine länger andauernde Schädigung des Rapses simuliert werden sofüe. Die Simulation von Frost

schäden ergab Ertragsverluste von 20 % bei vollständiger Entblätterung bzw. Entfernung der SproßN 

spitze. Schädigungen der Endknospe und von Teilen des Sprosses verhinderten die normale Aus

bildung des Haupttriebes, indem Seitenknospen aktiviert und sekundäre Sproßachsen gebildet 

wurden. Blütenknospenveduste führten vor allem bei vergleichsweise niedrigen Bestandes.dichten 

von 30 bis 60 P!lanzenfm2 zu Ertragsminderungen, während die Pflanzen unter den Bedingungen 

einer höheren Bestandesdichte ( l 00 Pflanzenfm2) diesen Schaden besser ausgleichen konnten. Mit 

einer Entfernung von Schoten sollten Schäden, verursacht durch Kohlschotenmücken, simuliert 

werden. Die Parzellen sind mit Gazekäfigen gegen den natürlichen Schädlingszuflug abgeschirmt 

worden. Die Schotenentfemung wurde parallel zum Zeitpunkt des Auftretens erster Schadsymptome 

durchgeführt Schotenverluste von 5 % und z. T. 10 % wurden durch eine Erhöhung der 

Einzelsamenmasse kompensiert. Die erzielten Ergebnisse ermöglichen eine verbesserte 

Schadensprognose und die Präzisierung von Bekämpfungsrichtwerten. 
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Möglichkeiten einer frühzeitigen Resistenzse1ektion bei Winterraps gegenüber 
Verticillium dahliae 

Verticillium dahliae, als pilzlicher Schaderreger Mitverursacher einer krankhaften Abreife im 
Winterraps, führt besonders in Norddeutschland immer wieder zu ErtragsausfäHen. Die vom 

Boden ausgehende Infektion der Pflanzen über die Wurzeln, eine lange Latenzzeit und das Fehlen 

wirksamer Fungizide erschweren die Bekämpfung dieses Pilzes und verleihen der Resistenz

züchtung besondere Bedeutung. 
Mit der Anzucht von RapskeimHngen auf einem synthetischen Zweischicht-Nährmedium und 

Inokulation über die unverletzten Wurzeln wurde eine frühzeitige Symptomausprägung erzielt. 

Die während des fünfwöchigen Infektionsverlaufs an den infizierten Keimlingen beobachteten 

Befallssymptome wurden mit einem neunstufigen Boniturschema (1 =gesund, keine Symptome; 

9=abgestorben) erfaßt Weder im Freiland noch im Gewächshaus konnte eine derartig schnelle 

Befallsentwicklung induziert werden. 

Das obengenannte Inokulationsverfahren unter sterilen Bedingungen wurde zur Prüfung von 

vierzig Winterrapssorten bzw. -zuchtstämmen hinsichtlich ihrer Anfälligkeit gegenüber einer 

Infektion mit V. dühliae eingesetzt. Zusätzlich zur wöchentlich durchgeführten visuellen Befalls

bonitur wurde nach fünf Wochen V. dahliae durch HPLC-Bestimmung des pilzlichen Sternls 

Ergosterol in den befallenen Pflanzen quantitativ nachgewiesen. 

In allen Versuchen erwies sich die Winterraps-Sorte Ceres als hochanfällig, die Sorte Idol 

dagegen als gering anfällig. Der Befallsunterschied betrug in der Regel nur ein bis zwei Bonitur

noten, die Ergosterolwerte ließen dagegen eine bessere Differenzierung zu. Fünf Wochen nach 

der Inokulation betrug die absolute Ergosterolmenge pro Einzelpflanze im Durchschnitt 73 ng bei 

Idol und 300 ng bei Ceres. Im getesteten Material konnten Ergosterolwerte zwischen 50 ng und 

520 ng pro Einzelpflanze nachgewiesen werden. In der Regel stimmten die visuelle Bonitur und 

die Werte der Ergosternlbestimmung gut überein. Bei einigen Sorten bzw. Stämmen wurden trotz 

relativ hoher Boniturwerte nur geringe Ergosterolgehalte ermittelt. Offenbar kann ein vergleichs

weise geringer Pilzbesiedlungsgrad sortenbedingt schon eine starke Symptomausprägung herbei

führen. 

Mit dem Ziel einer möglichst frühzeitigen Resistenzselektion wurden auch Infektionsversuche mit 

Raps-Embryoiden aus Mikrosporen durchgeführt. Die Inokulation der Embryoide auf einem 

Festmedium, in das Sporen von V. dahliae eingemischt worden waren, erwies sich als unzuläng

lich. Dagegen konnten mit der Inokulation der Embryoide in Flüssigkultur vergleichbare Anfäl

iigkeit<rreaktionen erzielt werden wie in den Infektionsversuchen mit Keimlingen. 
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1 Biologische Bundesanstalt f. Land- und Forstwirtschaft, Institut t Pflanzenschutz in Ackerbau und 
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Erarbeitung von Bekämptungsentscheidunqen der Krankheiten an Winterraos unter besonderer 
BerücksichUgung der Wurzelhals- und Stenge!fäule {Lentasohaeria macuJans) 

ln den Versuchsjahren 199i/92 bis 1993/94 wurde an verschiedenen Standorten in Norddeutschland ein 

zweifakioriel!er (Sorte, Funglzidbehandlungen) Feldversuch angelegt. Überprüft werden sollte das Auftreten 

und die Bedeutung von Rapskrankheiten mit Ausnahme von Verticillium dahliae und Sclerotinia 

scJerotiorum. Zu verschiedenen Terminen erfolgte eine Bonitur der Krankheiten am Blattapparat, am 

Stengel und am Wurzelhals. Durch die Beemtung der Versuche konnte die Wirtschaftlichkeit der 

Fungizidmaßnahmen überprüft werden_ Die Population von L. maculans wurde mit Hilfe des 

Sirodesminnachweises in aggressive und nicht-aggressive !solate eingeteilt. Die Zusammensetzung der 

Population könnte das Auftreten der Wurzelhals- und Stenge!fäute beeinf!ußen. Mit einer einfachen linearen 

Regression wurde überprüft, ob ein Zusammenhang zwischen dem 81attbefai1 und dem späteren 

Wurzelhalsbefall sowie zwischen der Schädigung des Wurzelhalses und dem Ertrag besteht. 

Bei den Blatt-, Stengei- und Wurzelhatsbonituren im Herbst, Frühjahr und Frühsommer zeigte sich. daß L. 

macufans die einzige Krankheit war die in bedeutendem Umfang auftrat. Andere Krankheiien ( Peronospora 

parasitica, Altemaria ssp., CyJindrosporium concentricum, Botrytis cinerea} traten entweder gar nicht oder 

nur kurzzeitig in sehr geringem Umfang auf. Die Unterschiede im Befall durch L. maculans waren zwischen 

den einzelnen Standorten und Sorten bis zum Stadium EC 75 nicht besonders stark ausgeprägt. Erst ab 

dem Stadium EC 85 kam es zu einer Differenzierung. Durch die Fungizidbehandlungen konnte der Erreger 

relativ gut zurückgedrängt werden, wobei die Herbstbehandlung besser wirkte als die Frühjahrsbehandlung. 

Die Maßnahmen waren jedoch in aller Rege! unwirtschaftlich. 

Bei den Untersuchungen über die Zusammensetzung der Population von L. maculans wurden bei lsolaten 

aus Läsionen am Wurzelhals (Ascosporenisolate) zum überwiegendem Teil (80%) aggressive lso!ate 

gefunden. Bei Isolationen von lsolaten am Blattapparat (Pyknosporenisolate) wurden, abgesehen von einer 

Ausnahme, ebenfalls überwiegend aggressive !solate gefunden. Nur bei lsolationen aus Läsionen am 

Stengel (Ascosporenisolate} konnte auf einigen Standorten auch ein höherer Anteil nicht-aggressiver lsolate 

gefunden werden. Nach der Auswertung der Einzeldaten erscheint es unwahrscheinlich, daß die 

unterschiedlichen Befallsstärken im Wurzelhalsbereich im Stadium EC 85 auf den einzelnen Standorten mit 

dem Auftreten der verschiedenen L maculans lsolate zu erklären ist. 

Die Korrelationen zwischen dem Blattbefall und dem späteren Wurzelhalsbefall sind sehr niedrig. Sie sind 

im Herbst jedoch höher als im Frühjahr und es bestehen Sortenunterschiede. Eine Prognose des Endbefalls 

zum Zeitpunkt des Bekämpfungstermins ist bisher nicht möglich. 

Ebenfalls schwach ausgeprägt ist die Beziehung zwischen dem Wurzelhalsbefall und dem Ertrag unter den 

Versuchsbedingungen im Freiland_ Ein Grund für die geringe Abhängigkeit könnte darin liegen, daß das 

Betallsniveau auf den Standorten zwischen der Bonitumote 2 bis 5 (Skala 1 bis 9), also in der unteren Hälfte 

der Boniturskala lag. 
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Dr.Wolfgang Heidel 

Landespflanzenschutzamt Mecklenburg-Vorpommern 
Außenstelle Neubrandenburg 

Überwachung und Bekämpfung des Großen Rapsstengelrüßlers, 
Ceutorhynchus napi Gyll.,in Mecklenburg-Vorpommern 

Der Große Rapsstengelrüßler tritt seit 1971 als Schädling der 

Rapskulturen in Mecklenburg-Vorpommern in Erscheinung.Sein 

Hauptbefallsgebiet sind die klimatisch mehr kontinental be

einflußten Landkreise Demmin,Müritz,Mecklenburg-Strelitz und 

Randow-Ücker. 

Ziel von Bekämpfungsmaßnahmen muß es sein,die Eiablage zu ver

hindern und um damit die gallenartigen Mißbildungen sowie das 

Verkümmern und Aufplatzen der Stengel zu vermeiden~ 

Die entscheidene Frage ist daher,zu welchem Termin und bei welcher 

Individuenzahl ist dieser Rapsschädling zu bekämpfen. 

Viele Autoren haben bereits festgestellt 1 daß ein Bekämpfungsricht

wert auf der Basis von Auszählungen der Individuen an der Pflanze 

nicht praktikabel ist,.weil C.napi sich bei geringster Störung von 

den Pflanzen fallen läßt~ 

Ergebnisse in Mecklenburg-Vorpommern belegen,daß einzig und allein 

die Fangergebnisse mittels beköderter Rapsgelbschalen auf den 

Überwinterungsschlägen einen zuverlässigen Anhaltspunkt für die 

rechtzeitige Bekämpfung des Großen Rapsstengelrüßlers geben. 

Weiter in der Diskussion bleibt der Bekämpfungsrichtwert,vom Zeit

punkt des Überfluges sollten 25-50 RSR je Gelbschale gefangen 

worden sein. 
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Das Pflanzenschutz ~ Beratungssystem PRO PLANT; Entscheidungsgrundlagen für den gezielten 

Insektizideinsatz im Winterraps am Beispiel Rapserdfloh 

PRO_PLANT ist ein EDV-gestütztes Beratungssystem, das zur Bekämpfung von Pilzkrankheiten im Getrei

de bereits seit einigen Jahren in der Praxis eingesetzt wird. Eine der Weiterentwicklungen dieses Exper

tensystems befaßt sich mit der Optimierung des Insektizideinsatzes im Winterraps. Das Ziel ist eine 

Minimierung der Maßnahmen über die Beurteilung der Bekämpfungsnotwendigkeit und der Wahl optimaler 

Bekämpfungstermine. 

In 3-jährigen Freilandversuchen wurden die notwendigen Entscheidungsgrundlagen erarbeitet, die im 

Programm berücksichtigt werden. Dies wird am Beispiel Rapserdfloh dargestellt. 

Bisher wird in der Beratungspraxis vor allem der Käferbefal.lswert in Form von Geibschalenfangsummen 

verwendet, um den späteren Larvenbefall im Herbst abzuschätzen, Bei dieser Abschätzung bestehen aber 

Unsicherheiten. Die erarbeiteten Schwellenwerte können nur in Form einer Negativprognose verwendet 

werden, d.h. nur bei geringen Fangsummen wird der Larvenbefall ebenfalls gering sein. Übersteigt der 

Käferbefall den Schwellenwert, besteht lediglich die Möglichkeit, daß kritische Larvenzahlen erreicht 

werden, es muß aber nicht zwangsläufig so sein, In den Freilandversuchen wurde daher nach weiteren Ein

flußparametern auf den Herbstlarvenbefall gesucht, um die Entscheidungssicherheit zu erhöhen. Dies sind 

vor allem die Eiablagebedingungen und die Larvenschlupfrate im Herbst in Abhängigkeit von der Witterung. 

Die Eiablageintensität ist in den einzelnen Jahren sehr variabel, Neben dem Beginn der Eiablage ist vor 

allem das Ende der Ei.ablageperiode im Herbst unterschiedlich. Hier ist der Temperaturverlauf im 

Oktober entscheidend. Bei milder Witterung ist die Eiablage z.T. bis Ende Oktober möglich. In extrem 

kalten Jahren kann sie dagegen schon Anfang Oktober aufhören. Durch die unterschiedlich langen 

Eiablageperioden können von der gleichen Käfermenge stark variierende Eimengen produziert werden. 

Auch die Zeit zwischen dem Eiablagetermin und dem Larvensch_lupf ist temperaturabhängig und kann 

über Temperatursummen hinreichend genau abgebildet werden. In Abhängigkeit vom Temperaturverlauf 

im Herbst schlüpft ein mehr oder weniger hoher Prozentsatz der abgelegten Eier noch vor dem Winter. 

Die Eier, die die temperaturabhängige Entwicklung im Herbst nicht abschließen, überdauern im Boden 

und schlüpfen erst im Frühjahr. 

Diese witterungsabhängigen Zusammenhänge werden in einem PhänologiemodeI1 abgebildet. Die hier 

hergeleiteten Eiablageintensitäten und die Larvenschlupfraten werden bei der Bekämpfungsentscheidung 

berücksichtigt. Zusätzlich werden schlagspezifische Daten ausgewertet, die vom Anwender eingegeben 

werden müssen. Hierzu gehören Befallsangaben (z.B. Käferbefall in Fonn von Gelbschalenfängsummen) 

und Bestandesparameter (z.B. Bestandesdichte, Vorwinterentwicklung) . 
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Strategie einer kombinierten Bekämpfung wichtiger Frühjahrsschädlinge im Winterraps mit Hilfe des 

Beratungssvstems PRO PLANT 

PRO_PLANT ist ein EDV-gestütztes Beratungssystem, das unter anderem Entscheidungshilfen zum 

gezielten Insektizideinsatz im Winterraps anbietet. Das Beratungssystem wird durch ein Informationssystem 

ergänzt. Hier werden dem Anwender für alle wichtigen Schädlinge farbige Schadbilder mit Hinweisen zu 

Unterscheidungsmerkmalen (z.B. bei Rüsselkäfern) und textliche bzw. grafische lnfonnationen unter 

anderem zu Biologie und Bekämpfungsmöglichkeiten angeboten. Im Frühjahr 1994 wurde das Progamm 

erstmals und erfolgreich in der landwirtschaftlichen Praxis getestet. Die zugrundeliegenden 3-jährigen 

Versuchsdaten wurden in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe erhoben. Im 

Kammergebiet treten im Frühjahr Kohltriebrüßler, Rapsglanzkäfer, Kohlschoteruiißler und Kohlschoten

mücken auf. Der Rapsstengelrüßler hat in diesem Raum dagegen keine Bedeutung. Aufbauend auf den 

Freilandversuchen wurde eine Strategie entwickelt, bei der alle Schädlinge, wfern Handiungsbedarf besteht, 

mit einer einzigen Behandlung ausreichend getroffen werden sollen. Dies setzt die Bestimmung eines 

optimalen Bekämpfungstermins voraus. Es wird versucht die Maßnahme gegen die früh zuwandernden 

Schädlinge - KohltriebrüßJer, Rapsglanzkäfer - solange wie möglich hinauszuzögern, um später auftretende 

Schädlinge Kohlschotenrüßler, Kohlschotenmücke - mitzutreffen. 

Beim Rapsglanzkäfer ist der Handlungsspielraum nicht gegeben, wenn bei Zuflugbeginn kritische 

Befallszahlen erreicht werden, weil der Käfer direkt schädigt. Die bisherigen Ergebnisse zeigen jedoch, 

daß selten zu Beginn der Zuwanderung massive Zuflugschübe zu erwarten sind. Der Hauptteil der Käfer 

erscheint meist erst später. 

Der Kohltriebrüßler schädigt nur im Larvenstadium. Um kritischen Larvenbefall zu verhindern, müssen 

die Käfer vor massiver Eiablage bekämpft werden, da auf die Larven keine Wirkung erzielt werden kann. 

Die Käfer müßen nach der Einwanderung einen Reifungsfraß durchleben, um zur Eiablagereife zu gelan

gen. Dies kann in Abhängigkeit von der Witterung 2 - 4 Wochen dauern. Im Programm wird der Beginn 

der Eiablage über eine Temperatursumme bestimmt Die früheste Bekämpfung erfolgt bei Beginn 

Eiablage. Die Bekämpfung kann gegebenenfalls weiter hinausgezögert otler ganz eingespart werden, wenn 

die nachfolgende Witterung keine massive Eiablage erlaubt. Spritztermine kurz vor optimalen Wetter

bedingungen für die Eiablage zeigten in den letzten beiden Jahren eine ausreichende Wirkung auf den 

Larvenbefall. Im Jahr 1992 konnte auf eine Maßnahme wegen ungünstiger Eiablagebedlngungen ganz 

verzichtet werden. 

Die Grundlage der Strategie ist die Auswertung von Wetterdaten durch das Programm. Wichtige phänologi

sche Daten (Zuflugbeginn und Tage mit günstigen Zuflugbedingungen für alle Schädlinge, Eiablagebeginn 

und Eiablageintensitäten für einzelne Tage beim Kohltriebrüßler) werden hergeleitet und grafisch dargestellt. 

Für die Beurteilung der Bekämpfungsnotwendigkeit werden diese Daten kombiniert mit Eingaben des 

Anwenders (z.B. Befallsangaben, Bestandespararneter) ausgewertet. 
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Auswirkungen von lntensilätsminderungen im Winterrapsanbau au! Krankheiten 
und Ertragsparameter 

V. Garbe 

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft 

Institut für Pflanzenschutz in Ackerbau und Grünland 

In einem bisher zweijährigen Feldversuch wurde das Auftreten und die Bedeutung von 

pilzlichen Erkrankungen in unterschiedlichen Winterrapssorten untersucht Neben der 

Aussaatstärke ( 42, 84 und 126 Körner/m2) wurden die Behandlungen mit Fungiziden 

(Unbehandelt, Frühjahrs-, Frühjahrs- und Blüten sowie Herbst-, Frühjahrs- und Blüten

applikation) variiert. Differenziert wurde weiterhin der lnsektizideinsatz (2 Stufen) sowie 

das N-Düngungsniveau (2 Stufen). An mehreren Terminen wurde der Befall mit Krankhei

ten im Blatt-, Stengel- und Wurzelbereich anhand von Symptomen untersucht 

In den Versuchen traten als Erkrankungen in stärkerem Ausmaß die Wurzelhals- und 

Stengelfäule (Erreger: Phoma lingam) sowie, insbesondere im ersten Versuchsjahr, der 

Falsche Mehltau (Erreger: Peronospora parasitica) in Erscheinung. Der Befall von P iin

gam war als mittel bis hoch, der von P. parasitica als gering bis mittel einzustufen. 

Zwischen den Sorten bestanden sowohl bei der Wurzelhals- und Stengelläule als auch 

beim Falschen Mehltau Anfälligkeitsunterschiede. Gefördert wurde durch eine Verminde

rung der lnsektizidanwendung der Befall mit Stengelrüßler-, bzw. Triebrüßlerarten. In der 

Folge wurde der Befall von P. lingam im Stengelbereich ebenfalls erhöht Eine geringere 

Bestandesdichte führte zu einem stärkeren Befall der Rapsstengel mit Stengel- und 

Triebrüßlerarten, insbesondere im ersten Versuchsjahr wurde bei einer geringeren Be

standesdichte ebenfalls ein erhöhter Befall mit P lingam festgestellt Hier ist ein enger 

Zusammenhang mit dem erhöhten Auftreten der Stengelschädlinge zu vermuten. 

Während die Höhe der N-Düngung keinen Einfluß auf den Befall mit P. lingam erkennen 

ließ, führte eine erhöhte N-Düngung (200 kg Nlha gegenüber 150 kg Nlha) zu einem stär

keren Auftreten von P. parasitca, im ersten Versuchsjahr wurden 81,3 % der Pflanzen in 

der höheren N-Stute gegenüber 67,5 % In der niedrigeren N-Stufe befallen. Der Einsatz 

der Fungizide führte zu einer Verminderung der Befallswerte von P. lingam, den stärksten 

Effekt hatte hierbei die kombinierte Applikation im Herbst und Frühjahr. Hierbei zeigten 

sich deutliche Sortenunterschiede, insbesondere in einer hochanfälligen, in Deutschland 

derzeit nicht zugelassenen Sorte wurden die stärksten Befallsverminderungen durch den 

Einsatz der Fungizide erzielt Die Anwendung von Fungiziden führte zu Mehrerträgen, die 

allerdings nur in der hochanfälligen Sorte wirtschaftlich waren. 

Mitt. a. d. BioL Bundesanst H. 301, 1994 



93 

V. Garbe 1, E. Beer2, B. Broschewitz3, M. Frosch4, R. Kälberer5, G. Lauenstein2, 

U. Steckß, P. Steinbach3, B. Ulber7 

1Bio!ogische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft Institut für Pflanzenschutz in Ackerbau und Grünland, 

2 Institut für Pflanzenbau und Pflanzenschutz der LWK Weser-Ems, 3 landespflanzenschutzamt Mecklenburg-

Vorpommern, 4 Hessisches Landesamt, Pflanzenschutzdienst, 5 Regierungspräsidium 

Pflanzenschutzdienst 6 Bayerische Landesanstalt für Bodenkuitur und Pflanzenbau, 7 Institut für 

tho!ogie und Pflanzenschutz der Universität Göttingen 

Tübingen, 

Pf!anzenpa· 

Untersuchunaen zur Bedeutung eines Schädlingsbefalls im Winterraps auf das 

Auftreten von Krankheiten 

Im Rahmen des DPG-Arbeitskreises 1ntegrierter Pflanzenschutz, "Projektgruppe Raps" 

wurde ein gemeinschaftliches Versuchsprogramm zum Einfluß des Auftretens von 

Rapsschädlingen auf das Auftreten von Krankheiten durchgetührL Im Vordergrund 

stand dabei der Zusammenhang zwischen dem Auftreten des Rapserdflohs 

(Psylliodes chrysocepha!a), des Gefleckten Kohltriebrüß!ers (Ceutorhynchus quadri~ 

dens) sowie des Großen Rapsstengelrüßlers (C napi) und der Wurzelhals- und 

Stengelfäu!e (Erreger: Phoma lingam), Zwei Versuchsserien wurden angelegt. In einer 

Versuchsserie wurde die Bedeutung des Insektenbefalls durch einen Vergleich 

zwischen befallenen (ohne !nsektizidbehandlung) und befa!!sfreien 

(!nsektizidbehandlung bei Befall) Varianten ermittelt. Diese Versuche beinhalteten 

weiterhin gestaffelte Fungizidbehand!ungen mit dem Ziel, die Notwendigkeit der 

Krankheitsbekämpfung bei unterschiedlichem Insektenbefall zu erfassen. In einer 

zweiten Versuchsserie wurde durch differenzierte lnsektizidbehandlungen der Einfluß 

einzelner Arten auf das Auftreten von P. lingam festgestellt. 

Die bisherigen Untersuchungen zeigten keine Zusammenhänge zwischen einem 

zumeist schwachem Rapserdflohbetall im Herbst und dem Auftreten von P. lingam. 

im Bereich des Wurzelhalses. Durch Insektizid-Maßnahmen gegen den Rapssten

gelrüßler bzw. den Gefleckten Kohltriebrüß!er wurde der Wurzelhalsbefall mit P. 

lingam anscheinend nicht beeinflußt, wohl aber das Auftreten der Erkrankung im 

Stenge/bereich. Ein stärkerer Befall mit Insekten hatte eine stärkere Ausprägung der 

Krankheitssymptome mit P. lingam zur Folge. Sicherbare zusammenhänge zwischen 

den Insektizid-Anwendungen und dem Ertragsniveau waren häufig nicht gegeben. 

Der Einsatz von Fungiziden führte nur zu einer geringen Verminderung des Befalls 

von P. lingam, unabhängig von der lnsektizidbehandlung. Die Wirtschaftlichkeit der 

Fungizidbehandlung war in den meisten Fällen nicht gegeben. 
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1Jnterfil1~ .. ffi.mge1,:tmfil Virusbefall des Rapses in der Umgebung von Gießen 

Raps (Brassica napus) ist eine wichtige Quelle für nachwachsende Rohstoffe Auch in Mttefüessen 

spielt der Rapsanbau eine große Rolle. Die Ausweitung solcher Monokulturen ist in der Regel jedoch 

mit einer Zunahme von Schaderregern und Pathogenen verbunden. Dies ist auch für den Raps 

bekannt, aber den Viren wurde dabei relativ wenig Beachtung geschenkt. Um die Situation in 

Mittelhessen kennen zu lernen, 1.vurde deshalb in der Umgebung von Gießen der Raps 1992/93 auf 

Virusbefall untersucht. Die Proben wurden nach einem Raster mit 4 km2-Quadranten genommen 

( entsprechend den Gauß-Krüger Koordinaten der topographischen Karten), wobei pro Quadrant ein 

Schlag mit 20 Proben untersucht wurde. Der Vimsnachweis wurde mit dem ELISA erbracht. Es 

v.iurd-e auf Befall mit Turnip Mosaic Potyvirus (TuI\1\/), Turnip Yellow Mosaic Tymov:irus 

(TuYMV), Beet Western YeUows Luteovims (B\VYV) und in geringerem Umfang Tumip Crinkle 

Cammvims (IuCrV) geprüft. Das Wasserrübenmosaik (TuMV) war insgesamt nur in sehr geringem 

Maße nachzuweisen. Bei der Probennahme vom Januar/Februar 1992 fand es sich nur in 8 von 31 

Schlägen und maximal in l 5% der Proben. Bei der Probennahme im Juni l 993 konn.te das Virus 

jedoch in vier der fünf untersuchten Schläge mit bis zu 40% Befall nachgewiesen werden. Das 

Wasserrübengelbmosaik Virus (TuYMV) fand slch bei Probennahme Jan./Febr.1992 in sieben von 31 

Schlägen mit maximal 20% befallenen Proben. Bei Probennahme im Juni l 993 fand sich das Virus 

nur in einem der fünfunteruuchten Sch..läge. Das Wasserrübenkräusel Virus (TuCrV) konnte nur in 

einem der 31 untersuchten Schläge nachgewiesen werden, allerdings bei jeweils nur ein bis zwei 

untersuchten Proben. Als weit verbreitet -erwies sich das Westliche Rübervergilbungsvims (BWYV). 

Es war (Probennahme JanJFebr.92) in 30 der 31 untersuchten Schläge mit bis zu 100% infizierten 

Proben nachweisbar. Auch im Juni 1993 waren alle fünf untersuchten Schläge befallen. Die 

Untersuchungen bei Sommerraps ergaben erstaunlich geringe Befallswerte (Probennahme Juni 92) 

Am Standort Rauischholzhausen war in 20 Proben keines der Viren nachzuweisen; am Standort 

Eberstadt fanden sich nur B\VYV (l,25%) und TuYMV (2,5%). TuCrV wurde hier nicht 

berücksichtigt Bei Ausfallraps fanden sich TuMV und TuYMV an je einem der sechs untersuchten 

Standorte, BWYV an drei (bis 40% Befall). In untersuchten Keirnhngen war jedoch keines der Viren 

nachzuweisen. Eine erste Infektion der Winterraps-Schläge scheint schon vor der Jahreswende 

siattzufinden, denn bei Probennahmen im Dezember 1992 an fünf Standorten fanden sich sowohl 

TuMV (315), TuYMV (215) und BWYV (4/5) weit verbreitet Die Befallsraten reichten dabei bis 5% 

(TuYMV), !0% (TuMV) und 60% (BWYV) Obwohl ein Zusammenh,mg von BWYV-Befall und 

dem Auftreten von Symptomen nicht festgestellt werden konnte, kann eine Auswirkung auf den 

Ertrag durch dieses offenbar weit verbreitete Virus nicht ausgeschlossen werden 
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Verteilungsmuster und Parasitierung des Kohlschotenrüßlers /Ceutorhynchus assimilis) in 

Winterrapsfeldern 

Der Kohlschotenrüssler Ceutorhynchus assimilis Payk. ist ein wichtiger Schädling an 

Rapskulturen. Über das Vorkommen, die Biologie und die Parasitierung dieser Art sind 

wiederholt Arbeiten veröffentlich worden; es fehlen jedoch Daten zur räumllichen Verteilung 

der Larven an den Einzelpflanzen sowie zur möglichen dichteabhängigen Regulation durch 

natürliche Feinde. 

In unseren Experimenten wurden die Käfer in zwei nicht mit Insektiziden behandelten 

Winterrapsfeldern in unterschiedlichen Dichten unter Gazekäfigen, in denen jeweils eine 

bestimmte Anzahl von Rapspflanzen wuchsen, ausgesetzt. Zu Beginn der Flugphase der 

Parasitoiden wurden die Käfige entfernt, um eine natürliche Parasitierung der Larven zu 

ermöglichen. Im Juni wurden die Pflanzen geerntet und die Schoten im Labor seziert. 

Die Käfer legen ihre Eier vermehrt an größeren Pflanzen, gemessen an der Haup!rieblänge, 

dem Basisdurchmesser und der Zahl der Seitentriebe, ab. Eine Präferenz für den Haupttrieb 

gegenüber Seitentrieben war nicht erkennbar. Die Schotengröße oder die Zahl der Schoten 

am Haupttrieb hatte keinen Einfluß auf die Eiablage der Weibchen. Die Schoten werden 

zufällig belegt; die Befallshäufigkeit benachbarter Schoten ist nicht höher als im Durch

schnitt des Gesamttriebes. Eine vertikale Zonierung der larvalverteilung in den Schoten 

des Haupttriebes war ebenfalls nicht erkennbar. Zum Gegenspielerkomplex des Kohl

schotenrüsslers gehören auf den von uns untersuchten Feldern 4 Arten aus der Übertamilie 

der Erzwespen: Trichomalus perfec/us, Mesopo/obus morys, Eurytoma curcu!ionum sowie 

Stenomalina graci/is. Die mit Abstand häufigste Art war T. perfectus. Keine dieser Arten 

zeigte eine dichteabhängige Parasitierung: Der Anteil insgesamt parasitierter Larven lag, 

unabhängig von der Verteilung an den Pflanzen und der Dichte, bei 45 %. Eine weitere 

wesentliche Mortalitätsursache für die Käferlarven war das Host-feeding durch die Imagines 

der Parasitoiden. 
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B. Ulber 

Institut für Pflanzenpathologie und Pflanzenschutz, Georg-August-Universität Göttingen 

Wirkung des kombinierten Befalls von Winterraps mit dem Großen Rapsstengelrillller 

(Ceutorhynchus napi Gy!!.) und dem Gefleckten Kohltriebrüßler (Ceutorhynclms 

pallidactylus /Mrsh.)) auf den Phoma lingam - Befall und den Ertrag 

Neben der direkten Schädigung, die der Große Rapsstengelrillller (RSR) und der Gefleckte 

Kohltriebrillller (KTR) durch Eiablage und Minier:frall der Larven an den Rapspflanzen 

verursachen können, wird diesen Stengelschädlingen häufig auch ein fördernder Einfluß auf 

den Stengelbefall mit Phoma lingam zugeschrieben. Um die Bedeutung dieser indirekten 

Schädigung zu beurteilen, wurde der Befall mit den beiden Rüßlerarten in zweijährigen Par

zellenversuchen durch lnsektizidbehandlungen (Var. l: Cymbush, 300 ml/ha, in EC 33 und 

EC 51; Var. 2: Cymbush, 300 ml/ha, in EC 51; Var. 3: Unbehandelt) variiert. Aufgrund des 

kombinierten, starken Auftretens der beiden Ceutorhynchus-Arten am Standort Göttingen 

war es in diesen Versuchen nicht möglich, die isolierte Wirkung jeder der beiden Arten auf 

den Phoma-Befäll und Ertrag getrennt zu erfassen. Die Befallsstärke und -häufigkeit der 

RSR- und KTR-La.rven wurde in Stadium EC 69 kurz vor Beginn der Abwanderung aus den 

Trieben ermittelt. Der Stengelbefäll von P. lingam wurde in Stadium EC 85 bonitiert. 

Während die mittlere Befallsstärke der Larven beider Arten in den unbehandelten Parzellen 

mit 3,8 RSR- und 4,0 KTR-Larven/Pflanze (1992) bzw. 11,7 RSR- und 5,8 KTR- Larven/ 

Pflanze ( 1993) sehr hoch war, wurde sie durch eine späte und insbesondere durch die zwei

malige, frühe und späte Insektizidbehandlung signifikant reduziert: lm Jahr 1992 wurde die 

Befallshäufigkeit beider Arten durch die Behandlungen, die erst 3 und 6 Wochen bzw. 6 

Wochen nach Zuflugbeginn der Käfer durchgeführt wurden, von etwa 80 % auf 5 - IO % 

bzw. 25 % reduziert. Der Befallsgrad von P. lingam war in den mit Insektiziden behandelten 

Versuchsvarianten signifikant vermindert; er erreichte aber selbst bei sehr geringer Larven

befallshäufigkeit relativ hohe Werte. Der Kornertrag wies keine signifikanten Unterschiede 

auf. 

lm Jahr 1993 wurde die Befallshäufigkeit der Larven durch die lnsektizidbehandlungen, die 

bereits l und 4 Wochen bzw. 4 Wochen nach Zuflugbeginn erfolgten, dagegen nur von 

100 % (RSR) bzw. 81 % (KTR) iu Unbehandelt auf 27 % (RSR) bzw. 45 % (KTR) in den 

zweifach behandelten Parzellen und auf 92 % (RSR) bzw. 61 % (KTR) iu den einfach 

behandelten Parzellen abgesenkt. Der Befallsgrad von P. lingam wurde in diesem V ersuch 

nur durch die zweifache lnsektizidbehandlung signifikant vermindert. Der Kornertrag war 

im Jahr 1993 in den zweifach mit Insektizid behandelten Parzellen im Vergleich zu unbe

handelten und einfach behandelten Parzellen signifikant erhöht 
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Institut für umweltgerechten Pflanzenbau, F achgehiet Phytomedizin 

ökologische Konsequenzen einer Blütebehandluug 

Ziel der zweijährigen Untersuchungen • ( 1992 · l 993) war die Erfassung von 
Auswirkungen einer insektiziden Blütebehandlung auf die epigäische Fauna im Winterraps. 

Die Versuchsdurchführung erfolgte auf Flächen der Landesforschungsanstalt für 
Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpormnern. 
In ca. 400 m' große Rapsparzellen wurden kreuzweise je fünf Barber-Fallen im Frühjahr 
aufgestellt. Es erfolgten wöchentliche Leerungen. 
Zum Zeitpnnkt der Vollblüte des Rapses wurde die Hälfte der Parzellen mit Deds (0.3 l/ha) 
behandelt. 
Um die insektizidbedingte Mortalität der Fauna in der Krautschicht zu bestimmen, wurden 
zusätzlich vor der Spritzung Auffangschalen im Rapsbestand aufgestellt. Ihre Leerung 
erfolgte zwei bzw. sechs Tage nach der Spritzung. 
Ergänzt wurden die Untersuchungen durch Zählungen von Spinnengespinsten. Es handelte 
sich dabei vorwiegend um Spinnen der Gattung Theridion. 
Bei der Answertung der F allenfänge wurden besonders die Carabiden, Staphylinidien sowie 
Arachniden betrachtet. 

Als Ergebnisse können festgehalten werden: 
! . Nach der insektiziden Blütebehandlung trat eine starke Reduzierung der Arthropoden ein. 

2. Es erfolgte bei den Carabiden nach drei bis vier Wochen ein Ausgleich in der 
Populationsdichte. 
Bei den Staphyliniden blieb eine Reduzierung bis zum Untersuchungsende (Rapsernte) 
erhalten. 
Die Spinnen reagierten nach einer anfänglichen starken Venninderung der Individuen.zahlen 
mit einer Erhöhung ihrer Populationsdichte. 

3. Auf den mit Decis behandelten Parzellen wurde eine um die Hälfte genngere 
Gespinstzahl von Theridion ermittelt. 

*"Gefördert durch das Stipendienprogramm der Deutschen Bundesstiftung Umwelt" 
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Institut für umweltgerechten Pflanzenbau, Fachgebiet Phytomedizin 

Verhalten des Winterrapses nach Scholenverlnst 

Ziel der von 1992 bis 1993 durchgeführten Untersuchungen* zur Kompensationsfähigkeit 

der Rapspflanzen war, einen Beitrag zur Reduzierung des Insektizideinsatzes in dieser 
Fruchtart zu leisten. 

Die Versuchsdurchführung erfolgte auf Flächen der Landesforschungsanstalt für 

Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern bzw. des 

Landespflanzenschutzamtes Mecklenburg-Vorpommern. 

Pflanzen unter I m' großen Gazekäfigen wnrden in vierfacher Wiederholung während des 

Hauptauftretens der Kohlschotenmücke (Dasyneura brassciae Winn.) 5 bzw. 10 % Schoten 

entfernt. Damit wurde ein entsprechender Mückenschaden simuliert. Zum Zeitpunkt der 

Schwadmähreife fand die Ernte der Rapspflanzen statt. 

Daneben wurden Pflanzen mit 5 bzw. lO % Mückenschaden natürlichen 

Produktionsschlägen zur gleichen Zeit entnonunen. 

Nach vollständiger Abreife ,vurde der Einzelsamenertrag ermittelt. 

Die Pflanzen reagierten auf die Schotenverluste bis 5% und z. T. auch 10% mit höheren 

Tausendkomgewichten, d.h., Winterraps kann Schäden dieses Ausmaßes kompensieren. 

Statistische Sicherung der Ergebnisse liegt vor. 

Der Einsatz von Insektiziden gegen D. brassicae kann hei geringem Befall unterbleihen, 

womit ein Beitrag zum Natur- und Umweltschutz geleistet werden kann. 

• "Gefördert durch das Stipendienprogramm der Deutschen Bundesstiftung Umwelt" 
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integrierter Pflanzenschutz im Winterrapsanbau in Mecklenburg/ Vorpommern 

Der Winterraps findet in Mecklenburg/ Vorpommern günstige Boden und Klirnabedin
gungen. Diese sowie wirtschaftliche Erwägungen haben in den letzten Jahren zu einer 

erheblichen Anbauerweiterung geführt, zumeist ohne Beachtung biologischer Grenzen 
und gegen jede Erfahrung, durch ökonomische Vorteile bestimmt. Damit sind inte

grierte Pflanzenschutzmaßnahmen nur bedingt realisierbar. 

Am Fachgebiet Phytomedizin forschen seit Jahren Wissenschaftler und Studenten ge
meinsam mit wissenschaftlichen Einrichtungen des Landes an Problemen des integrier

ten Pflanzenschutzes. Die Arbeiten umfassen wichtige pilzliche Krankheiten sowie 
tierische Schaderreger des Stengelbereiches, der Knospen, Blüten und Schoten, ihre 
Ertragsrelevanz, die Fruchtfolge berührende Fragen u.a„ Einbezogen sind Untersu

chungen über räuberische Arthropoden, mikrobielle Antagonisten und die Fähigkeit 
des Rapses zur Kompensation und Regeneration. Im Mittelpunkt integrierter Bekämp

fungsmaßnahmen stehen flexibel zu handhabende Bekämpfungsrichtwerte. Dazu ge

hört eine Fruchtfolge mit angemessenen Anbaupausen, insgesamt ein Anbaukonzept, 
das nicht allein die Ackerfläche umfaßt, sondern die Agrarlandschaft mit all ihren auf

lockernden Elementen als Ganzes einbezieht. 
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' Landespf!anzenschutzamt Mecklenburg-Vorpommern, Rostock 

** Universität Rostock, Institut für umweltgerechten Pflanzenbau 

Auftreten und Bedeutung von Carabiden auf Winterrapsfeldern 

Durchschnittliche Feldgrößen von ca. 70 ha und geringe Heckendichten (3-4 m/ha) prägen die 

Agrarlandschaft im untersuchten Gebiet. Die Auswirkungen der Großflächenwirtschaft auf das 

Auftreten von Laufkäfern werden seit 1983 mit Hilfe von Bodenfallen erfaßt. 

Die auf den Winterrapsfeldern gefangenen 67 Arten repräsentieren ca. 36% der für die Küstenregion 

Mecklenburg-Vorpommerns nachgewiesenen Carablden. Vergleiche mit Untersuchungen anderer 

Autoren lassen keinen nachweisbaren Rückgang der Artendichte erkennen. Jährlich veränderliche 

Aktivitäts-Individuendichten werden mit langfristigen Fluktuationen und anthropogenen Einflüssen 

begründet. 

Für Carabiden konnte kein verändertes, den Verhältnissen einer Großflächenwirtschaft angepaßtes 

Mgrationsverhalten nachgewiesen werden. Aus Winterlageruntersuchungen geht hervor, daß adulte 

Tiere nur in sehr beschränktem Umfang auf den Feldern überwintern. Die Frühlingstiere unter den 

Laufkäfern sind auf das Vorhandensein aufnahmefähiger Refugien angewiesen. Von den Winterquar

tieren aus erfolgt die Besiedlung der Felder im nachfolgenden Frühjahr. Unterschiede der Arten im 

Dispersionsverhalten erklären sich aus der Wanderleistung, dem Flugvermögen und der Präferenz 

bestimmter Feldteile. Die Relevanz der Randbiotope für nahezu alle Feldcarabiden zeigte sind in den 

Herbstfängen besonders deutlich. 

In verschiedenen Versuchen ist der Einfluß einzelner Carabidenarten und der epigäischen Raubar

thropoden als Gruppe auf den Massenwechsel von Meligethes aeneus F im Stadium 

"verpuppungsreife Larve" und Puppe nachgewiesen worden. Als effektive Räuber ervviesen sich viele 

der häufigen Laufkäferarten. 1n AusscWußversuchen wurden bis zu 70% Mortalität durch das Vor

handensein epigilischer Raubarthropoden gegenüber der Kontrolle ermittelt. Somit ist der Tiergruppe 

ein langfristig regulierender Effekt auf die Fluktuation des Rapsglanzkäfers zuzusprechen. Da sofor

tige schadensmindemde Wirkungen durch die Dichtereduzierung von Schadinsekten nicht zu erwar

ten sind, wird man im Falle der Carabiden (und der anderen epigäisch lebenden Räuber) keine Nut

zensschwelle definieren können. 

Förderung, Schutz und Schonung nützlicher Tiere sind nur durch entsprechende Gestaltung der 

Agrarlandschaft und der Bewirtschafiungsweise durchzusetzen. Bei Berücksichtigung der räumlichen 

und zeitlichen Verteilung der Tiere in der Agrarlandschaft bei allen landwirtschaftlichen Verfahren 

lassen sich deren negative Auswirkungen mildern. Vielgestaltige Strukturelemente bestimmen 

Dichte, Stabilität und Vielfalt der Laufkäferpopulation direkt 
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Obst- und Gemüsebau 

G, Aßmann, A Gneist und G. Bär-Gabriel 

Landespflanzenschutzamt Sachsen-Anhalt und 
Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Halle, Fachbereich Pflanzenschutz 

Untersuchungen zum Sauerkirscbensterhen im Raum Halle 

In den Jahren 1991 und l 992 wurden insgesamt 22 Gehölzproben von 21 
Sauerkirschbäumen und einem Süßkirschenbaum untersucht, um dem hisher nicht 
geklärten Sauerkirschensterben im Raum Halle nachzugehen. Dabei kamen 
vornehmlich Holzpartien aus dem Bereich der Veredelungsstellen zur Auswertung, da 
hier Leitgefä.ßverbräunnngen in starkem Maße festzustellen waren. 

In 10 Fällen wurde Befall mit Obstbaumsplintkäfern (Scolytus sp.) beobachtet und in 
15 Fällen konnten massive Pilzinfektionen mit Phomopsis sp. nachgewiesen werden, 
wobei davon bei 8 Proben gleichzeitiger Obstbaumsplintkäferbefall vorlag. 

Es wird diskutiert, inwieweit zwischen den beiden Schaderregern 1Uld abiotischen 
Ursachen Zusammenhänge bestehen können. Dem in den letzten Jahren verstärkt 
aufgetretenen Trockenstreß und möglichen Pilzinfektionen bei der Veredelung der 
Bäume nach mechanischen Verletzungen oder nach Obstbaumsplintkäferbefall wird 
erhöhte Bedeutung beigemessen. Eventuell könnte unterschiedliche Disposition 
verschiedener Sorten eine Rolle spielen. 

Mitt. a. d. Bio!. Bundesanst. H. 301, 1994 



102 

I w. Nikusch 

Übergebietliche J?f.:anzenschutzberatung beim ALLB Offenburg 

Die Gnomoniaa·Blattbr-3.une der Kirsche trat erstmals ca, 1878 im 
.n.~lten Land an der Unt.erelbe wircsc.haftlich bedeutend in Erschei
nung, Etwa 8 Jahre vernicht:ete sie den K.irschenertrag dieser 
Region nahezc1 vol.Lstär..dig und stellte somit eine ernsthafte Ge
fahr für die Süßkirschenproduktion dar. Bis 1891. hatte sich die 
Krankheit auf nahezu alle Kirschenanbaugebiete .Deutschlands, des 
schweizerischen Teils des Bodensees, sowie einiger Anbaugebiete 
Österreichs und Oberitaliens ausgedehnt. J..913 trat die Krankheii: 
ein letztes Mal massiv am Vierwaldstättersee und am Zürichsee 
auf. Danach ist die Krankheit nie wieder auffällig in Erschei
nung getreten. 

1978/79 wurde dann die Krankheit ,2:cstmaJ.s wieder a:1 einigen 
Kirschbäumen in Südbaden im Ortenaukreis beobachtet. In den fol
genden Jahren nistete sie sich in einigen höhergelegene.n Brenn
k.irschenanlagen im mittlieren Schwarzwald ein .. l991 tauchte sie 
dann in verschiedenen Tälern ab ca. 300 m NN auf und gewann zu-· 
nehmend wirt.schaftliche Bedeutung. Ab 1992 war die Krankheit 
schlagartig im gesamten mittleren Schwarzwald bis auf 200 m, in 
feuchteri Lagen und bei dichtere Beständen auch noch tiefer a:izu
t.reffen und verursachte z. T _ schwere Ert:ragsausUille. 199.3 kamen 
Meldungen über massivem Befall im südlichen Schwarzwald, am Hoch
rhein, am nordwestlichen Ufer des Bodensees, aus dem Neckartai 
und aus dem hessischen Hinterland bei Marburg. Die Krankheit. 
scheint somit nach ca. lOOjähriger Pause in Deutschland wieder 
in der Ausbreitung begriffen. 

Der Erreger, der Pilz Gnomonia eryt:hrostoma infiziert mi.t Beginn 
der Laubentfaltung die Blätter. Das Myzel durchwuchert das 
Blattgewebe und bringt die Blätter ab Mitt.e Juli zum Absterben. 
Die verdorrten Blätter bleiben als auffäll.ig,stes Merkmal der 
Krankheit bis zum Frühsommer des folgenden Jahres an den Bäumen 
hängen. Befallene Früchte verkrüppeln, werden rissig und verfau
len schließlic:h. 

Jüs Bekämpfungmöglichkeit sah man vor 2.00 Jahren nur das 
/'l.bpfli.'.i.cken der verdorrten Blätter im Winter. Dies wurde gebiets
weise sogar- polizeilich angeordnF-"t und. überwacht. 

,:U.ktuelle Versuche ze.ige:1, daß mit m':!hre2::·en Beha::1dlungen mit Delan 
oder Dithane Ultra der Ertrag zwar gesichert werden kann, es aber 
dennoch zu Neuinfektionen des Laubes kommt. Versuche, das ver
dorrte Laub mit Spritzmaßnahmen von den Bäum2n zu holen waren 
bisher nicht erfolgreich. 
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B. Sessler 
Landesanstalt für Pflanzenschutz, Stuttgart 

Beschreibung der Integrierten Kernobstproduktion anhand de:r Betriebsheftkontrollen in 
Baden-Württemberg 

1990 wurde in Baden-Württemberg die kontrollierte Integrierte Produktion IP im Bereich Kernobst 

eingeführt. Das entsprechend erzeugte Obst wird den Verbrauchern durch die Verwendung des 

Herkunfts- und Qualitätszeichens Baden-Württemberg kenntlich gemacht. Die Auslobung erfordert, 

daß die Einhaltung der Richtlinien zur IP durch Kontrollen garantiert wird. 

Von 1991 bis 1993 wurden an der Landesanstalt für Pflanzenschutz insgesamt 7713 Betriebshefte 

auf die Einhaltung der Anforderungen der IP überprüft. 1993 wurden 2520 Betriebshefte ausge

wertet, die für 8766 ha Kernobst standen. Davon konnten 8229 ha zur IP anerkannt werden, was 

75 % der baden-württembergischen Marktkernobstfläche entspricht 

Die meisten Betriebe liegen am Bodensee. Von dort kamen 54 % der Hefte, die für insgesamt 

74 % der Fläche stehen. Die durchschnittliche Kernobstfläche eines Betriebes beträgt in Baden

Württemberg 3,4 ha; am Bodensee sind es 4,6 ha und in Mittelbaden 1,5 ha. Am Bodensee wird 

vorwiegend Kernobst produziert. In Mittelbaden haben neben dem Kernobst zusätzlich Stein- und 

Beerenobst eine große Bedeutung. 

Inzwischen haben über 90 % der Kernobsterzeuger an Schulungen zur IP teilgenommen. Bei der 

Blattlausbekämpfung waren 1991 noch 22 % der Insektizidanwendungen nicht durch Befa!is

erhebungen begründet; 1993 nur noch 8 %. 1993 zeichneten 81 % der Obsterzeuger Angaben zu 

den Nützlingen auf. Hier ist die Beratung gefordert zusätzliche Entscheidungshilfen den Obst

erzeugern an die Hand zu geben, wie sie diese Erhebungen in den Pflanzenschutz einbeziehen 

können. 

Die Termine für die Schortbekämpfung 1991 ermittelten 9 % der Betriebe anhand von Schorf

warngeräten; 1993 waren es bereits 13 %. Die durchschnittliche Spritzfolge eines Betriebes mit IP 

beinhaltet im Jahr 13,8 mal Fungizide, 4,4 mal Insektizide, 1,0 mal Akarizide und 1,7 mal 

Herbizide. Dabei werden von 30 % der Betriebe Fungizide und von 50 % Insektizide mit reduzier

ter Aufwandmenge angewendet. 

1991 düngten 46 % der Betriebe Phosphor bzw. Kalium über den Boden. 1993 waren es 41 %, 

wobei 5 % der Betriebe die Düngung nicht durch eine erforderliche Bodenuntersuchung begründe

ten. 

Die Ergebnisse zeigen, daß die Grundlagen der IP weitgehend in die Praxis eingeführt sind. Es 

gibt aber weiterhin noch viele offene Fragen, die von der Wissenschaft und Beratung zu lösen 

sind. 
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F. Steuerwald, E. Dickler 

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, 

Institut für Pflanzenschutz im Obstbau, Dossenheim 

Untersuchungen zur Populationsdynamik von Frühjahrs-Noctuiden in Apfelanlagen 

:Mit Hilfe von Licht- und Pheromonfallen wurden die Populationen von Frühjahrs-Noctuiden in 

Apfelanlagen an zwei Standorten erfaßt. Eine Anlage befand sich auf dem Versuchsfeld der BBA in 

Dossenheim (Rheinebene, ca. 100 m NN), eine zweite in Gaiberg (kleiner Odenwald, ca. 350 m NN). 

Bei dieser Untersuchung fanden auch indifferente Arten Berücksichtigung, die am Apfel keine 

wirtschaftlichen Schäden verursachen. 

Insgesamt konnten über 5000 Noctuiden aus 89 Arten gefangen werden. Scotia exclamationis L. 

war die am häufigsten gefangene Noctuide, Durch Vergleich der Anflugszahlen an die Licht- und 

Pheromonfallen konnte bei einigen Arten am Standort Dossenheim ein Wanderverhalten festgestellt 

werden. 

Bei den am Apfel fressenden Arten der Gattung Orthosia zeigten sich Verschiebungen im 

Artenspektrum im Vergleich zu Lichtfallenfängen aus früheren Jahren. Orthosia stabilis Schiff. war 

der häufigste Vertreter ihrer Gattung. Bei dieser Art wurde die in der Apfelanlage vorkommende 

Population durch die Zuwanderung von begatteten Weibchen am Ende der Flugphase verstärkt 

Für Acontia luctuosa Esp., Emmelia trabealis Scop. und Panemeria tenebrata Scop. konnten in den 

Apfelanlagen heimische Populationen ausgemacht werden, die teilweise durch Wanderbewegungen 

mit anderen Populationen in Verbindung stehen, bzw. durch Zuwanderung von außen verstärkt 

werden. 

Die lokalen Noctuidenpopulationen in den Apfelanlagen werden bei einigen Arten deutlich durch die 

Bodenvegetation beeinflußt. So zeigen sich starke Populationen von A. luctuosa und E. trabealis bei 

reichlichem Angebot an Ackerwinde. Ist reichlich Vogelmiere vorhanden, findet man P. tenebrata in 

größerer Zahl. 

Diese Ergebnisse wurden in Untersuchungen zur Sexilität, zum Reifegrad der Eier und dem 

Begattungsgrad durch Spermatophorenpräparation erhärtet. 

In Bekämpfungsversuchen \VU.rde mit RUBITOX, DIMJLIN und einem Niemextrakt eine 100%ige 

Mortalitätsrate erzielt. Versuche mit INSEGAR erbrachten nur eine geringe Mortalität. Hier zeigten 

Raupen im letzten Larvenstadium eine abnorme Gewichtszunahme, die aber bis zur Verpuppung 

wieder reduziert -wurde. Diese Raupen haben sich ganz normal verpuppt. Die Entwicklung der Falter 

und ihr Schlupf nach der Überwinterung konnten beobachtet werden. 
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G. Jakob und E. Dickler 

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, 
Institut für Pflanzenschutz im Obstbau, Dossenheim 

Auswirkungen von Niempräparaten auf den Apfelscha1enwickler Adoxophyes orana F.v.R. 
(Lep., Tortricidae) und die fün parasitierende Schlupfwespe Colpoclvpeus florus Walk. 
(ffym., Eulophidae) 

In Laborversuchen enviesen sich Inhaltsstoffe des tropischen Niembaumes Aza.dirachta 
indica A. Juss. gegen Larven von A. orana als hochwirksam. Freilanduntersuchungen 
sollten Aufschluß über Möglichkeiten des praktischen Einsatzes gegen den Schädling im 
Apfelanbau geben. 
Sowohl die normal üblichen Bekämpfungsmaßnahmen im Frühjahr gegen die 1. Generation 
als auch Behandlungen gegen die den bedeutendsten Schaden verursachende 
Sommergeneration zeigten gute Wirksamkeit und erbrachten deutliche Reduktionen der 
Schäden. 
Neben Untersuchungen zu Auswirkungen von verschiedenen Niempräparaten auf Mortalität 
wurden Prüfungen zur möglichen Beeinträchtigung der Reproduktionsleistung des Wicklers 
einbezogen. Hierzu erwiesen sich Beobachtungen zum Eiablageverhalten sowie 
Präparationen des weiblichen Genitalapparates als geeignet. 
Bei als Larven behandelten Tieren konnte ein erhöhter Anteil unbefruchteter Eigelege 
festgestellt werden. Der Grund hierfür ist in erster Linie in der verminderten Fitness und 
der dadurch geringeren Kopulationsbereitschaft der Männchen zu suchen, was anhand 
verminderter Spermatophorenanzahlen belegt werden kann. 

Desweiteren wurden Auswirkungen von Niem auf verschiedene Lebensstadien des 
Schalenwicklerparasitoiden Colpoclypeus florus bei dessen Entwicklung auf behandelten 
Wirtsraupen geprüft. 
Während die Behandlungen mit Niem auf Lebensdauer und Parasitierungsleistung von 
adulten Weibchen keinerlei Auswirkungen zeigten, konnten sich Schlupfwespenlarven auf 
behandelten Schalenwicklerraupen nicht vollständig entwickeln und starben ab. 
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U. Kuhlmann 

International Institute of Biological Control 
European Station, Delemont, Switzerland 

Food consurnption of the apple ermine moth and their biological controL 

The apple ermine moth (AEM), Yponomeuta maline//us Zeller, was considered 

to be one of the most common and destructive pests of apples in the 

temperate zones of the Palaeartic region but is of less importance today 

under current pest management practices in Europe. The univoltine Y: 

malinel/us is monophagous on apple leaf clusters and feeds in characteristic 

tents. First-instar larvae bare into the parenchyma, and begin to mine at the 

edge and usually near the apex of the lea!. Within a few days after entry, the 

leaves turn reddish at the points of injury. The following instars are external 

lea/ feeders under the protection o/ a !hin, grayish tent. As the need for food 

increases they extend their tents, seizing and involving fresh leaves. Second 

and third-instar larvae /eed on the upper epidermis and parenchyma of apple 

leaves; fourth and fifth-instar larvae devour the entire leaf, leaving only the 

larger veins and the petiole. 

The AEM was accidentally introduced into North Arnerica and was found in 

1985 in apple orchards in British Columbia and Washington State, when it 

became a serious pest ol apple trees. Until 1991, the AEM distribution 

enlarged to the northwestern part of Oregon. II the pest becomes established 

in commercial orchards in BC, treatments to suppress apple ermine moth 

could disrupt integrated control programs already in place. Chemical control 

is necessary when 3 or more egg-masses/ 2 m branch are sampled from one 

tree. 

The AEM is attacked by a !arge number of parasitoids and predators in 

Europe. In 1987, the IIBC European Station started to study natural enemies 

as potential biological control agents for the AEM in BC. Each year frorn 1987 

!o 1990, the encytrtid Ageniaspis fuscico//is, a univoltine egg-larval parasitoid, 

was introduced and established on a low density level. In addition, damage to 

foliage caused by each larval stage was recorded in the field and was studied 

in more detail in the laboratory where the leaf area consumed was measured 

for L1-L5. 
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Trapp, Alfred; Rank, Harald 
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Fachbereich Gartenbau und Landespflege mit lehranstall Dresden-Pillnitz 

Auswirkungen von verschiedenen Obstbaumspinnmilbendichten und Befallszeiträumen 

auf gualitative und quantitative Merkmale bei Apfel 

Untersuch! wird der Einfluß unterschiedlicher Befallsdichten der Obstbaumspinnmilbe in 

verschiedenen Perioden der phenoiogischen Entwicklung auf den Ertrag und die Qualität 

der Früchte sowie die Wirkung auf die Blühintensität im Folgejahr an den Sorten "ldared", 

"Glos!er'' , "Golden Delicious", Durch differenzierte Besiedelung ganzer Bäume mit 

Obs!baumspinnmilbe (OSP) und gezielte Spritzungen mit Akariziden werden die 

Befallsvarianten gesteuert Dabei wurden Spinnmilbendichten bis zu max, 19 Milben je 

Blatt bzw, 100 % befallene Blätter bzw, maximal 1400 Milbentagen erreicht 

Be!allsvarianten - Befallsschwerpunkt mit OSP in 

Periode 1 • Fruchtentwicklung bis zur Blütenknospendifferenzierung (Intensives Trieb

und Blattwachstum) 

Periode 2• Phase der Blütenknospendifferenzierung für FolgeJahr (generative Phase) 

Periode 3 Fruchientwicklung nach der Blütenknospendifferenzierung (Ausbildung der 

sortentypischen Merkmale bis zur Ernte) 

Periode 4 Befallsentwlcklung über die gesamte Vegetationsperiode 

Vergleichsvariante• befailsfrei über die gesamte Vegetationsperiode 

Erfaßt wurden 4 Ertragsparameter, 5 physikalische Fruchteigenschaften und 8 Parameter 

zu Fruchtinhaltsstoffen 

Die Auswirkungen des Spinnmilbenbefalls spiegeln sich in den Gehalten der untersuchten 

Inhaltsstoffe stärker wider, als in quantitativen Merkmalen Gesicherte Unterschiede in 

den quantitativen Merkmalen waren nur bei Golden Delicious und Gloster in der Varante 

mit Befall über die gesamte Vegetationsperiode, bezogen auf die befal!sfreie Kontrolle, 

nachweisbar, Bei den physikalischen Merkmalen waren nur tendenzielle Unterschiede, 

d, h, eine höhere Schalen- und Fruchtfleischfestigkeit der Äpfel aus der Variante mit 

Befall über die gesamte Vegetationsperiode, nachweisbar. 

Der Spinnmilbenbefall führt bei Golden Delicius und ldared zu einer Verringerung des 

Gehaltes an titrierbarer Fruchtsäure und Gesamtzuckergehalt zum Zeitpunkt der Ernte, 

Bei Gloster wurde ein geringerer Säure-, Stärke- und Gesamtzuckergehalt in der Variante 

mit Befallsschwerpunkt in der Phase der Blütenknospendifferenzierung festgestellt 
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R. Gottwald und f. Krüger 

Lehr- und Versuchsanstalt für integrierten Pflanzenbaue.V Güterfelde 

Methodische Untersuchungen zum Befall der Obstbaumspinnmilbe (Panonvchus ulmi 

KOCH) und Apfelrostmilbe (Acttlus schlechtendali NALEPA) an Blättern unterschiedlicher 

Altersstufen 

Jm Apfelanbau zählt P. ulmi weiterhin zu den vvichtigsten Schadorganismen. In integrierten 

ApfeHlächen hat sie eine geringere ""irtschaftliche Bedeutung erlangt Ihre Übervvachung 

erfordert jedoch jährlich zahlreiche Kontrollen, wobei auch A. schlechtendali, die in den 

letzten Jahren ansteigende Befallsdichten aufwies, miterfaßt wird. Die gegenwärtig 

praktizierte Methodik verlangt eine zufällig verteilte Blattentnahme im mittleren 

Baumbereich von 1.60 bis 1,00 m Kronenhöhe. In diesem Zusammenhang war da.:; Ziel 

dieser Untersuchtmgen, eine geeignete Diagnose zur Milbenabundanz an Blättern 

unterschiedlichen Alters zu erarbeiten. 

In den Monaten Juni/Juli, der Hauptbefallsperiode von Milben, erfolgten in zwei integriert 

bewirtschafteten Apfelflächen bei Lehnin (mit Beregnung) und Damsdorf(ohne 

Beregnung) im Havelland, an der bevorzugt befallenen Sorte Golden Delicious, 

wöchentliche Kontrollen an je 50 Blättern von Blatt- und Fruchtbüscheln sowie Trieben. 

Dabei wurde zwischen älteren Blättern und 3 Wochen alten, bereits dunkler gefärbten 

Blättern, unterschieden. 

Im Ergebnis der Befunde auf der Fläche Lehnin war der Befall durch P. ulrni an 3 Wochen 

alten Blättern der Blatt- und Fruchtbüschel signifikant höher im Vergleich zu älteren 

Blättern. Höherer Befall zeigte sich auch an Blatt- und Fruchtbüscheln sowie Trieben der 3 

Wochen alten Blätter in der Fläche Damsdorf. 

Die Befunde von A. schlechtendali ergaben übereinstimmend an 3 Wochen alten Blättern 

von Blatt- und Fruchtbüscheln sov,ie Trieben signifikant höhere Abundanzen im 

Unterschied zu älteren Blättern. 

Von den erfaßten Spinnmilben auf beiden Flächen dominierte das Eistadiwn; der Anteil 

schwankte von 55,6 bis 89,4 %. 

Bei den auf beiden Apfelflächen ermittelten Schadmilben betrug der Anteil von 

A. schlechtendali 70,8 bis 97,5 %. Die Befallswerte bei P. ulmi schwankienje Blatt von 0,3 

bis 3,5 und bei A schlechtendali von 1,6 bis 91,9 Milben. 

Das Ergebnis der Untersuchungen zeigt, daß für die Bewertung des Milbenbefalls die 

3 Wochen alten Blätter zur exakten Diagnose besser geeignet sind. 
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P. Galli 

Landesanstalt für Pflanzenschutz, Stuttgart 

üQer den Einsatz .von_Fc3.rbtafe_l_n _zur ScQ.~tjl_in_g_s_prQ9.rJ9se __ i_n Obs_t_~n
.Jagen 

In der obstbaulichen Praxis werden verbreitet beleimte Farbtafeln 
zur bi otechni sehen Überwachung von schädlichen Insekten ei nge

setzt. Insbesondere handelt es sich um leimtafeln in Weiß (Säge

wespen, Himbeerkäfer), Gelb {Kirschfruchtfliege) und Rot (Unglei
cher Holzbohrer). Neuerdings werden auch die Farben Orange, Blau 

und 01 i v getestet. Neben der Negativprognose sind für e i nze 1 ne 

Schädlinge auch Schwellenwerte in Gebrauch, die eine erhöhte Be
fallsgefahr signalisieren. 

Es wird über 3jährige Untersuchungen zur Attraktivität verschiede
ner Farbtafeln auf Insekten im Kernobst, Steinobst und Beerenobst 
berichtet. Dabei waren mehrere Gesichtspunkte von Bedeutung: 

Um weitere Einsatzmöglichkeiten zu ermitteln, ist es von Inter
esse, inwieweit auch andere als die genannten Schädlinge auf 

eine bestimmte Farbe reagieren. So erweist sich z.B. die Farbe 
Orange für Zikaden als sehr attraktiv. 

Von den Farbtafeln werden regelmäßig auch nützliche Insekten 

angelockt, insbesondere Hymenopteren, Coccinelliden, Syrphiden 
und Chrysopiden. Insgesamt sind jedoch die Fangzahlen nicht so 
hoch, daß sie gegen eine Verwendung von Farbtafeln zur Prognose 
sprechen. 

Farbtafeln verschiedener Hersteller weisen aufgrund der abwei

chenden Eigenschaften in Material, Form und Farbton erhebliche 
Unterschiede in ihrer Fängigkeit auf. Große Differenzen zeigten 
sich z.B. bei den verschiedenen gegen die Kirschfruchtfliege 
eingesetzten Gelbtafeln. 

Am Beispiel der Weißtafeln gegen die Apfelsägewespen werden 

schließlich Umfang und Ursache der unterschiedlichen Attraktivität 
von 2 im Handel angebotenen Fallen (Typ "Rebel 1" und Typ "Temmen") 
dargestellt. Die Ergebnisse verdeutlichen, daß zwar Schwellenwerte 

zur Schädlingsprognose festgelegt werden können, daß sie aber auf 
einen konkreten Fa11entyp bezogen sein müssen. 
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0. Krieghoff und V. Hanke 

Bundesanstalt für Ziichtungsforschung an Kulturpflanzen 
Institut für Obstzüchtung, Dresden - Pillnitz 

Podosphaera leucotricha (ER et Ev.) Salm. 

Der Apfelmehltau zählt zu den wichtigsten Pilzkrankheiten im Apfelintensivanbau und kann 

zu hohen Ertrags- und Qualitätsverlusten führen. Auf Grund seiner Biologie ist dieser 

obligat wirtsspezifische Parasit schv.rie.rig Z'J bekämpfen. Die Apfelzüchtung krum mit der 

Schaffung von resistenten Sorten einen Beitrag zur der Ertrags- und 

Quafüätsverluste sowie zm· Verringerung des Pflanzenschutzmitteleinsatzes leisten. 

Das Ziel der Untersuchll1lgen bestand in der Entwicklung einer geeigneten Methode zrn: !n

vitro-Selekrion auf fv1ehltauresisten.z, um in vitro regeneriertes, züchterisches Ausgangs-

material mit ge[inger gegenüber Apfelmehltau. selektieren zu können. 

Als Voraussetzung flir diese Arbeiten wurde zunächst die Etablien1ng und Vermehrung 

unterschiedlich anfälliger Malus-Genotypen, bei denen die A11fä!ligkeit aus Freiland

bonituren bekannt war, in vitro als Sproßspitzenkulturen vorgenommen. Dieses 

Testsortiment umfaßte die Genotypen Malus 'Gibbs Golden Gage', Jonagold, Pinova, 

Golden Delicious, James Gr:ieve, Mc Intosh, Remo, Rewena, Malus baccata jlavescens, 

Malus zumi calocarpa, _Malus robusta, Malus sargentii, Malus hupehensis. 

Für die Infektion und Selektion wurden zwei akropetale Blätter des ln-

vitro-Sprosses venvendet Als Inokulum diente ein Gemisch des Erregers aus verschiedenen 

europäischen Gebieten. Vom Erreger wurden Dualkulturcn, d.h. Kultrn:en kontaminarions

freier Mehltaukolonien auf ln-vitro-Sprnssen von Malus, angelegt. 

Für die Bewertung der Anfälligkeit des Genotyps wrn:den mikroskopisch zwei quantitative 

Merkmale, Anzahl der Konidien pro Konidienträger und Konidienträgeranzahl pro 

Blattflächeneinheit, nach einer 4-tägigen Inkubationszeit eifaßt Unter dem Aspekt der ln

vitro-Selektion konnte festgestellt werden, daß es möglich ist, die Ausprägung 

unterschiedlicher Anfälligkeiten von Malus-Genotypen in vitro gegenüber dem 

Apfelmehltau Podosphaera /eucotricha an Hand dieser Merkmale, deren Ausprägung 

kennzeichnend für die Entwicklung des Pilzes ist, zu definieren. Resistente Genotypen 

unterscheiden sich signifikant von anfälligen Genotypen. Innerhalb der Gruppe der 

anfälligen Genotypen hingegen, ist eine graduelle Unterscheidung der Anfälligkeit nicht 

gesichert möglich. Die Anfälligkeit der geprüften Genotypen unter Freilandbedingungen 

stimmt mit dem 1.mter In~vitro-Bedingungen emlittelten Niveau in hohem Maße überein. 
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Untersuchungen zum Verlust der ontogenetischen Resistenz von ApfelbJättern gegenüber 

dem Apfelschorfp)lz, Venturia inaeJJ.ll.alis 

Junge wüchslge Apfelblätter sind auf ihrer Ober- und Unterseüe sehr anfä.Hig für den 

Apfelschorfpi1z, und die Symptome treten nach einer kurzen Inkubationsdauer auf Das 

jüngste voll entwickelte B1att und die älteren Blätter zeigen eine ausgeprägte Altersresistenz 

gegenüber dem Erreger. Auf der Blattoberseite dieser Blätter werden auch nach sehr langen 

lnkubationszeiten keine Symptome festgestellt Im Verlauf der B!attenhvlcklung werden die 

Unterseiten im Vergleich zu den entsprechenden Blattoberseiten langsamer resistent und 

erreichen oft eine geringere absolute Resistenz_ Die hier auftretenden Symptome an den 

Blattunterseiten werden mit sehr fangen Inkubationszeiten in Verbindung gebracht. 

Konidieninfektionen nach einer einmaligen Inokulation im Gewächshaus oder nach 

einzelnen na.türjjchen Infektionsperioden im Freiland an Sämlingen der Sorte 'Golden 

Delicious' waren nahezu ausschließlich an den jungen Blättern zu erzielen. Die Blattober

und Blattunterseiten unterhalb des jüngsten voll entwickelten Blattes zei„'1:en auch nach 

langen Inkubationszeiten nur vereinzelt Symptome. Eine solche ausgeprägte Altersresistenz 

war auch bei zwei Sämlingsblöcken festzustellen, die nacheinander für 47 Tage und 42 Tage 

im Freiland unter befallenen Versuchsfeldbäumen exponiert waren. Ein nahezu völliger 

Verlust der Altersresistenz war bei dem Sämlingsblock festzustellen, der während beider 

Expositionszeiten (89 Tage, 23, Juni-2 L September) exponiert war, Eine starke Reduktion 

der Altersresistenz war bei dem Sämlings block zu erkennen, der für 57 Tage ( J, September-

27, Oktober) exponiert war, Die Symptome an den älteren Blättern entstanden vorwiegend 

auf der Blattoberseite als typische Läsionen mit deutlicher Sporulation. 

Zum Nachweis der Beeinträchtigung der Aftersresistenz an Freilandbäumen der Sorte 

'Golden Dehcious · wurden im Verlauf der Vegetationsperiode drei Einzelbiattbonituren an 

denselben markierten Trieben durchgeführt, und der jeweilige Blattzuwachs bestimmt Die 

Blätter, die zur Zeit ihrer höchsten Anfänigkeit keiner [nfektionsperiode ausgesetzt waren, 

zeigten im im Verlauf der Vegetationsperiode eine stetige Zunahme des Befalls, Dabei 

waren typische Läsionen auf beiden Blattseiten beteiligt und auch elne diffuse 

Mycelenhvick!ung auf den Blattunterseiten. 
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Mvcoplasmakrankheiten des Steinobstes: Anfälhgkeit und Wjrtseigenschaften von Sorten und 

Unterlwn 

Pflanzenpathogene Mycoplasmen, die bisher als :MLOs bezeichnet \Vllrden, in Zukunft aber 

Phytopiasmen genannt werden sollen, befallen auch in Deutschland alle Steinobstarten. Restriktions

und Sequenzanalysen des ribosornalen 16S RNA-Gens sowie Southem Blot-Hybridisierungen 

zeigten, daß es sich bei den im Steinobst vorkommenden Phytoplasmen um einen genetisch 

einheitlichen Typ handelt, der mit den Erregern der Apfeltriebsucht und des Bimenverfalls (pear 

dec!ine) nahe verwandt aber nicht identisch ist. Da bei Apfel und Birne durch die Venvendung 

resistenter Unterlagen die entsprechenden Phytoplasma~Krankheiten erfolgreich bekämpft werden 

können, wurden Anfälligkeit und Wirtseigenschaften zahlreicher Steinobstunterlagen in 

Inokulationsversuchen geprüft. Dabei zeigte sich, daß die verwendeten Formen sehr unterschiedlich 

auf eine Infektion reagieren. Obwohl die Erreger in allen Unterlagen nachgewiesen werden konnten, 

variierte die Besiedlungsdichte stark. Gute Wirtseigenschaften zeigten alle Pfirsicbformen sowie 

Prunus marianna 'GF8/l'. Demgegenüber konnte in P. cerasifera (Myrobalane), 'Brompton', 

'Myrabi', und P. cerasus 'Weihroot 158' nur eine schwache Besiedlung nachgewiesen werden. 

Hinsichtlich der Resistenz erwiesen sich Myrobalane, 'Brompton', verschiedene 'St. Julien'-Typen, 

'Myrabi', P. avium 'F12/l', 'Weihroot 158' sowie der Pfirsichsämling GF 305 am günstigsten. Diese 

wurden durch eine Infektion entweder gar nicht beeinträchtigt oder zeigten nur eine schwache 

Wuchsreduktion. Als sehr anfällig erwiesen sich dagegen die Pfirsichunterlagen M.ontclar und 

Rubira, die in der Regel als Folge des Befalls abstarben. Im allgemeinen wurden die Sorten, die als 

Inokulum verwendet wurden, stärker geschädigt als die Unterlagen. Besonders anfällig waren die 

geprüften Sorten der Japanischen Pflaume (P. salicina) und einige Aprikosensorten, die als Folge 

der Infektion eine so starke Frostanfälligkeit zeigten, daß sie während des Winters oder im 

Frühjahr abstarben. Einen großen Einfluß auf den Krankheitsverlauf hatten auch die Inokula, die 

sich in ihrer Virulenz stark unterschieden und deren Variationsbreite sich von weitgehend avirulent 

bis hochvirulent erstreckte. Untersuchungen über den jahreszeitlichen Verlauf der Besiedlung 

ergaben, daß die Erreger der Steinobstphytoplasmosen im Gegensatz zu den Kernobstpathogenen im 

Sproß überdauern können. Bei einem resistenten Baum müssen daher Unterlage und Sorte 

entsprechende Eigenschaften auIB'eisen, während beim Kernobst eine resistente Unterlage genügt. 
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Erhebung der Zikaden- und Blattsaugerfauna im Heidelberger Raum zum Nachweis der 

Überträger der Apfeltriebsucht 

Die Apfeltriebsucht ist eine durch Phytoplasmen (früher MLO, mykoplasmaähnliche Organismen) 

verursachte Krankheit am Apfel, die unter anderem Hexenbesen und Kleinfrüchtigkeit hervorruft. 

Insbesondere die Obstanbauer im Süden Deutschlands sind durch zum Teil hohe Ertragseinbußen 

stark betroffen. Eine Erkrankung der Bäume kann bereits im 2. oder 3. Standjahr erfolgen und 

danach eine Produktion marktunfä.higer Früchte über mehrere Jahre nach sich ziehen. Der 

Erreger der Triebsucht wird vermutlich von phloemsaugenden Insekten im Bestand verbreitet. 

Zahlreiche Untersuchungen haben die Bedeutung der Zikaden (Auchenorrhyncha) als Überträger 

von Phytoplasmakrankheiten an Pflanzen gezeigt. Zudem konnte eine Blattsaugerart, Psylla 

pyricola (Psyllidae, Stemorrhyncha) als Vektor des Birnenverfalls, einer Krankheit mit hohem 

Verwandtschaftsgrad zur Apfeltriebsucht, nachgewiesen werden. 

Um zu klären, welche Arten dieser beiden Insektengruppen bei der Übertragung der Triebsucht 

eine Rolle spielen, wurde 1993 mit Hilfe von Gelbtafel-, Klopftrichter- und Käscherfä.ngen die 

Zikaden- bzw. Psyllidenpopulation in fünf unterschiedlich stark befallenen Apfelanlagen bei 

Heidelberg erfaßt. Es konnten 67 Zikadenarten aus sieben Familien der zwei Großgruppen 

Fulguromorpha (Farn. Cixiidae, Delphacidae, Dictyopharidae und lssidae) und Cicadomorpha 

(Farn. Cercopidae, Membracidae und Cicadellidae) bestimmt werden. Dabei wurde der den 

Cicadelliden zugeordnete Unterfamilie der Deltocephalinae besondere Aufmerksamkeit geschenkt, 

da sie 80 Prozent der bis heute bekannten Vektoren von Phytoplasmakrankheiten beinhaltet. Von 

den bereits bekannten Überträgern befanden sich 7 Arten der Deltocephalinae sowie jeweils ein 

Vertreter der Aphrodinae und Macropsinae (Cicadellidae) in den Obstbeständen. 

Besonders häufig traten in allen Anlagen Euscelidius variegatus und Fieberiella jlorii auf, 

während Anaceratagallia ribauti, Deltocephalus pulicaris sowie Macrosteles spp. und Neoaliturns 

fenestratus in unterschiedlichen Mengen zu finden waren. Bei den meisten Arten lag das 

Maximum des Auftretens im August und September. Die Psylliden konnten hingegen nur auf 

einer der Versuchsflächen in höherer Anzahl gefangen werden und traten dort verstärkt im 

Hochsommer auf. In den übrigen Apfelanlagen flogen nur wenige Individuen im Spätherbst. 

Zum Nachweis der Phytoplasmen wurde aus Insekten die Gesamt-DNA extrahiert, die später 

mittels PCR auf das Vorkommen von DNA des Apfeltriebsuchterregers untersucht werden soll. 
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R. Kaske, A. Guddat, W. Zeese 

Hattersheim, Bad Vilbel 

Mehrjährige Beobachtungen zum Brutverhalten und zur Populationsentwicklung von in 
Nisthöh1en brütenden _Vo..gtlarten_in einer Kemobstanl~, mit integrierter Bewirtschaftung 

Seit dem Jahr 1936 sind in einer Erv,rerbsobstanlage mit integrierter Bewirtschaftung Holzbeton

Nisthöhlen plaziert worden. Im Umfeld der Obstanlage befinden sich auch landwirtschaftliche 

einjährige Kulturen (Zuckerrüben, Mais, sonstige Getreidearten). Die Anlage .ist mit einer 

Feldhecke und Solitärbäumen umgeben, bzw. durch diese unterteilt. Die Nisthöhlen (0 45 Stück) 

sind in diesen Heckenverband eingehängt. 

Die Niederstamm-Obstanlage, ca. 8 Hektar, liegt in Hattersheim am Main auf 117 m über NN. 

Die jährliche Niederschlagsmenge liegt bei 500 mim. Bodenart: Lößlehm. 

Es werden im mehrjährigen Durchschnitt Pflanzenschutzmaßnahmen im Umfang von 

8 - 12 Fungizid Applikationen 

4 6 Insektizid Applikationen 

2 4 Herbizid-Zeilen-Applikationen 

im Zeitraum von März bis September durchgeführt. Teilweise werden Blattdünger

Ausbringungen mit diesen Applikationen kombiniert. Mitteleinsatz und Umfang der 

Applikationen richten sich nach den Prinzipien des integrierten Pflanzenschutzes und den 

Warndienstmeldungen des amtlichen Pfla.n.zenschutzdienstes. 

Ein Großteil der Anwendungen erfolgt in der Hauptbrutsaison höhlenbrütender Vögel 

(Feldsperlinge, 2 - 3 Meisenarten) April bis August. Brutverhalten, Brutverlauf und Populations 

entwicklungen sind mehrmals in der Brutsaison beobachtet und festgehalten worden. Ausfälle und 

Bestandschwa.nkungen werden mit Ergebnissen aus natürlichen Biotopen verglichen. Einzelne 

Verdachtsproben toter Jung- und Altvögel sind vergleichenden Laboranalysen unterzogen worden. 

Unter den anlagespezifischen Bedingungen Intensivobstanbau mit Feldhecken kombiniert - kann 

davon ausgegangen werden, daß ein ökoiogisches Begleitprogramm, in diesem Falle eine 

Erhöhung der Populationszahlen für in Nisthöhlen brütende Vögel, realisiert werden kann, ohne 

daß es zu bestandsbedrohenden Einwirkungen von Pflanzenschutzrnaßoahmen kommt. 
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Universität Hannover, Institut für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz; 
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Im Kopfkohlaribau trat in den vergangenen Jahren der Zwiebelthrips (Thrips tabaci) als bedeutender 

Schädling zunehmend in Erscheinung und verursachte z.T. erhebliche Einbußen durch 

Quafüätsmindenmgen. Da sich die Thripse ab der Kopfbildung bevorzugt im Innern des Kohlkopfes 

aufualten, können sie mit Insektiziden oft nicht zufriedenstellend bekämpft werden. Vorbeugenden 

Kulturmaßnahmen zur Verringerung der BefallswahrscheinJichkeit kommen daher bei der 
Thripsbekämpfung eine ganz besondere Bedeutung zu. 

Mehrjährige Untersuchungen' an zwei Standorten im Raum Hannover/Braunschweig haben gezeigt, 

daß durch geeignete Sortenwah! die Wahrscheinlichkeit von Einbußen durch Thripsbefall deutlich 

vermindert werden kann. Die stärksten Thripsschäden wiesen grundsätzlich die frühreifen Sorten auf, 

während die Schäden bei den spätreifen Sorten am geringsten waren. Aber auch innerhalb einer 

Reifegruppe waren deutliche Sortenunterschiede feststellbar. Trotz des unterschiedlichen Schadens

niveaus in Abhängigkeit von Standort und Versuchsjahr blieben die Sortenunterschiede unter den 

verschiedenen Umweltbedingungen weitgehend erhalten. Von den untersuchten Weißkohlsorten 
waren 'Zerlina' und 'Ga!axy' am wenigsten geschädigt, während sich die Sorten 'Quisto', ;Pedrilld, 

'Erdeno', 'Apex' und in der späten Reifegruppe die Sorte 'Bartolo' als sehr anfällig erwiesen. 

Die Ergebnisse deuten daraufhin, daß der Zeitraum der Kopfbildung bzw. das Erscheinen des hellen 

Kopfes und die Dauer dieses Entwicklungsstadiums im Feld wichtige Faktoren für die 

unterschiedliche Schädigung der Sorten darstellen. Die weniger anfälligen Sorten zeichneten sich 

darüber hinaus durch relativ dunkle, den Kohlkopf gut schützende Deckblätter aus, welche die 

Attraktivität dieser Sorten verringerten (Nonpräferenz). Der günstige Einfluß einer dunklen 

Blattfärbung \VUrde auch durch die allgemein geringere Schädigung der Rotkohlsorten bestätii:,:1. 

Eine deutliche Reduzierung der Thripsschäden konnte auch durch eine späte Pflanzung und der 

damit einhergehenden Verschiebung der Kopfbi!dung in die Zeit nach der Hauptaktivität der Thripse 
erreicht werden (geringere zeitliche Koinzidenz). 

Die Untersuchungen belegen, daß die Wahl weniger anfälliger Sorten und/oder die Wahl eines späten 

Pflanztermins sehr wirksame vorbeugende Kulturmaßnahmen darstellen, um die Gefahr möglicher 

Thripsschäden zu begrenzen. Besonders an Standorten mit regelmäßig starkem Thripsbefall könnte 

durch die konsequente Einbeziehung der Sortenwahl und des Pflanztermins in die Anbauplanung der 

Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmaßnahmen gegen Thripse deutlich reduziert werden oder 
ganz unterbleiben 

1 in Zusammenarbeit mit dem Bundessortenamt 
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Bundesanstalt für Züchtungsforschung an Kulturpflanzen (BAZ) 

Institut für Gemüse-, Heil- und Gewürzpflanzenzüchtung 

Anfä.lligkeitsdisQosition und -manifestierung bei Ahernarien und Leptosphaeria in progenerativen 

Stadien von Gemüsebrassicaceen 

Bei den Gemüsebrassicaceen, vornehmlich Kopf-, Blumen- und Rosenkohl, sind bislang keine 

effektiv nutzbaren biotischen Resistenzen gegen Altemaria brassicicola (Schw.) Witt, A. brassicae 

(Berk.) Sacc. und Phoma lingam (Tode) Desm. (Hauptfruchtform Leptosphaeria macu/ans [Desm.] 

Ces. et de Not) bekannt 

Der AG Resistenzforschung am Standort Quedlinburg der BAZ ist u. a. die Aufgabe geste11t, nach 

Resistenzdonoren zu suchen und diese über Prebreeding in aussichtsreiches Basismaterial für die 

Züchtung weiterzuentwickeln. 

AJs Voraussetzung für rationelle und zuverlässige Recherchen wurde ein Sämlings-/Frei1andpflanzen

Prüfverfahren entwickelt Seine Erprobung im Jahre 1993 ermöglichte Aussagen über den Verlauf 

der Anfäfügkeitsdisposition und -manifestierung im Zeitraum der progenerativen Entwicklung der 

Wirtspflanzen. An einem Prüfsortiment von 30 Zuchtlinien, F 1-Sorten, Brassica juncea und B. nigra 

wurden mit einer sensiblen Inokuiationsmethode an intakten Keimblättern bzw. isolierten Segmenten 

unterschied]ich ausgereifter Blätter von je 10 bis 15 Einzelpflanzen/Linie ( 450 Prüfglieder/Erreger) 

über sieben Zeitkontrollen nacheinander Befa11sbonituren vorgenommen. Mit statistischen 

Routinemethoden ließen sich V ariabilitäten der Anfälligkeitsdisposition und Befallsmanifestierungen 

zwischen den Sorten/Linien und Einzelpflanzenwiederholungen schätzen. Die höchste 

Anfälligkeitsdisposition des Blattgewebes wird gegenüber Altemaria schon relativ fiüh, gegenüber 

Phoma (bei Blattgewebeinokulation) dagegen erst relativ spät erreicht; dabei sind ältere Blätter stets 

anfälliger als jüngere, unabhängig vom Entwicklungsstadium des Wirtes. Die Pathogenitätsrangfolge 

war nach Alternaria brassicicola > A. brassicae > Phoma formiert. Die Befallswerte der 

Keimblattprüfung, berechnet über alle Genotypen und Kontrollen, entsprachen etwa dem 

durchschnittlichen Ausmaß der Anfälligkeitsdisposition, hingegen ließ sich im Rangfolgevergleich der 

einzelnen Sorten/Linien kein hinreichend gesicherter Korrelationskoeffizient errechnen. Bei A. 

brassicicola deutete sich an, daß der Übereinstimmungsgrad auch durch die Aggressivität des 

Erregers mitbestimmt werden kann. Bei Phoma war eine statistisch gesicherte Verminderung des 

Abweichungsgrades der Befallswerte der Keimblätter bei zunehmender Anfälligkeit des reifenden 

Blattgewebes zu konstatieren. Aus den Ergebnissen der Untersuchung werden Schlußfolgerungen 

über Umfang und Zeitpunkt der Prüfungen gezogen. 
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Bundesanstalt für Züchtungsforschung an Kulturpflanzen, 
Institut für Epidemiologie und Resistenz, Aschersleben 

Paprika-Bakteriosen: Natürliches Auftreten sowie ihre Entwicklung nach künstlicher Inokulation 

Die meisten Erreger der Tomaten-Bakteriosen sind auch für Paprika pathogen. Jedoch gibt es nicht 

nur hinsichtlich ihres natürlichen Auftretens unter mitteleuropäischen Anbaubedingungen, sondern 

auch in der Art ihrer Übertragung, des Krankheitsverlaufs und der Syrnptomausbildung z.T sehr 

große Unterschiede, worauf im folgenden näher eingegangen wird. 

Vom Erreger der Bakteriellen Fleckenkrankheit -Xanthomonas campestris pv. vesicatoria - sind 

bisher 3 Pathotypen beschrieben worden, die entweder nur für Tomate oder sowohl für Tomate als 

auch für Paprika pathogen sind. Unter unseren Anbaubedingungen wurde der Erreger bisher nur in 

Gewächshaus-Paprikabeständen festgestellt Die Isolate erwiesen sich sowohl für Tomate als auch 

für Paprika pathogen und bildeten nach Sprühinokulation an beiden Wirtspflanzen gleiche, typische 

Symptome aus. 

Des öfteren ist an Gewächshauspaprika auch eine Naßfäule zu beobachten, die insbesondere an 

verletzten oder durch Insektenfraß geschädigten Früchten auftritt. Ebenso V>/le bei der Tomate kann 

diese durch mehrere pektinolytische Bakterien verursacht werden, wobei Erwinia carotovora subsp. 

carotovora der dominierende Erreger ist. 

Der im Gewächshaus-Tomatenanbau am weitesten verbreitete und gefürchtete Erreger Clavibacter 

michiganensis subsp. michiganensis konnte bei uns in Paprikakulturen noch nicht beobachtet 

werden. Vergleichende Untersuchungen mit verschiedenen Erregerisolaten von Tomaten zeigten, 

daß sie Tomatenpflanzen nur über Wunden zu infizieren vermögen und dabei die typische Gefäß

welke hervorrufen, an Paprika aber niemals Welkesymptome verursachen. Bei ihm führen Inoku

lationen über das Gefäßsystem nur selten, dagegen Sprühapplikationen von Erregersuspensionen 

über Sprosse von Jungpflanzen zu starken Symptomausbildungen. Bei feuchtwarmen Bedingungen 

erscheinen an deren Blättern bereits nach wenigen Tagen kleine puste}- oder bläschenartige Flecke, 

die sich schne!l vergrößern und nekrotisieren. Bald danach kommt es zum Blattabfall. Auf Früchten 

werden ebenso wie nach äußerlicher Infektion der Tomatenfiüchte die typischen 11Vogelaugenflecke11 

ausgebildet. Bei diesen Untersuchungen zeigte sich weiterhin, daß eins der Isolate, das Tomaten

pflanzen zwar besiedelt, aber keine Symptome ausbildet, sich für Paprika aJs pathogen erweist. 

Durch weitere Untersuchungen soll möglichst geklärt werden, ob es sich hierbei um einen Pathotyp 

dieses Erregers handelt. 

Die Stengelmarknekrose, in Gewächshaus-Tomatenkulturen z. T. sehr verbreitet, konnte bisher in 

Paprikabeständen nicht nachgewiesen werden. Nach Inokulation von aus Tomaten iso1ierten Erreger

stämmen wurde auch das Stengelmarkgewebe von Paprika nekrotisiert, jedoch stets ohne äußerlich 

sichtbare Symptome. 
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an Kul!rn"J)llam"''' 'lnstitnt für Epidexr,iologie und Resistenz 

Aschersleben 

Clavibacter subsp. michigane,7:sis (Cmm) ist einer der gefürchtetsten im 

Tomatenanbau.. Die ist das Saatgut Auch wenn wir in Praxis-

beständen in der Regel unter 5 000 Jungpflanzen nur etwa 2 d. h. über Samen infi-

zierte Pllanz.en feststellen komil:en, waren diese jedoch stets eine große Crefähr für die V ert>reitung 

der Krankheit in den Gewächshausanlagen. Das Saatgut kann sowohl äußerlich kontaminiert als 

auch innerlich befallen sein Vermutlich gelangen über das Gefäßsystem wesentlich weniger 

in den Embryo als bei der Saatgu!aufbereirung Bakterien an der Oberfläche von Samen infizierter 

Tomatenfrüchte anhaften. Durch Injektion von Erregersuspension in Blütenachseln kann ein sehr 

hoher Verseuclmngsgrad 90 %) des erreicht werden. Solches Saatgut wurde für 

vorliegende Untersuchungen verwendet Dabei ist noch zu klären, wie hoch die Anteile der inneren 

wie auch der äußeren Verseuchung sind. Mit dem Rasterelektronenmikroskop untersuchten wir 

Samen infizierter Tomatenpflanzen. Die linke Abbildung zeigt die starke Behaarung der Samen. Bei 

höheren Vergrößerungen foto: !Ofach höhere Ausscbnit!svergröllerung) sind besonders an 

der Basis der Haare zahlreiche Bakterien nachzuweisen Die dichte Behaaxung U!ld die stark 

strukturierte Oberfläche der Samen begünstigen die AnhaftU11g der Bakterien. Ob und in welchem 

Umfang auch innerhalb des Samens - am oder im Embryo - bzw. an oder in der austreibenden 

Keimwurzel Cmm-Zellen nachzuweisen sind, sollen weitere rasier- und durchstrahlungselelctronen

mikroskopische Untersuchungen ergeben 
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Suschbohnen 

Bodenbürtige Pilze haben eine große Bedeutung nicht nur für die Pflanzengesundheit, 

sondern auch für die Wirtseignung einer Pflanze als Fraß- und Entwicklungsort von Herbi

voren. Ein Sonderfall dieser Pilze stellen die Endopyhten dar, die das Pflanzengewebe 

besiedeln, ohne dabei jedoch sichtbare Symptome zu verursachen. Am Beispielsystem 

Weiße Fliege (Tria/eurodes vaporariorum) und Buschbohne (Phaseo/us vulgaris var. nanus 

Verona') wurde untersuch!, welche Auswirkung der bodenbürtige Endo,oh•vl Acremonium 

spec. auf die Wechselbeziehung zwischen Pflanze und Herbivor hat. Die Versuchspflanzen 

wurden dazu mit dem Pilz inokuliert und das Wirtswahlverhallen adulter Tiere bzw. En!wick

lungsparame!er der Weißen Fliege untersucht. 

Pflanzen, die mi! dem Endophyten inokuliert waren, wurden im Vergleich zu nicht inokulier

ten Kontrollen bevorzug! aufgesucht. Die Art der Inokulation (Tauchen der Wurzeln, angie

ßen mit Sporensuspension oder Beimengungen von Trägersubstrat) hatte dabei keinen 

Einfiuß auf die Ausprägung dieser Präferenz. Die Wirtswahl e!Wies sich auch unabhängig 

von der lnokulumdichie und konnte über einen längeren Zeitraum beobachte! werden. Die 

Weibchen legten auf Pflanzen mit Endophyten in definierten Zeiträumen im Vergleich zu 

Kontrollen mehr Eier ab; diese erhöhte Eiablage war unabhängig vom verstrichenen Zeit

raum nach der Inokulation. Die Enlwicklungsra!e der Larven aus den Eiern war jedoch 

zunächst auf den Kontrollpflanzen, erst später auf den Acremonium-Pflanzen höher. Die 

jeweiligen Wirtspriil'erenzen und Unterschiede in der Eiablage und der Larvalen!wicklung 

ließen sich nicht mit möglichen Veränderungen des Wachstum der Pflanzen erklären. 

Physiologische Parameter (Gesamls!icksioffgehalt der Blätter, Wassergehalt) waren eben

falls nicht mit der Präferenz und der Entwicklung von T. vaporariorum für inokulierte Pflan

zen korreliert 

Die bisherigen Ergebnisse weisen auf die Bedeutung auch unaufälliger Komponenten im 

Pflanze-Insekt-Systemen für die Ausprägung der Wechselbeziehungen hin. 
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Thielaviopsis-Wurzelfäule an Erbsen und Bohnen 

In den letzten Jahren trat in Ostösterreich (Marchfeld) an Erbsen 

und Bohnen verstärkt Thielaviopsis basicola auf. Dieser Pilz war 

bisher nur in gärtnerischen Intensivkulturen verbreitet zu finden, 

er ist bodenbürtig und befällt die wurzeln von Pflanzen. In der 

Anbausaison 1993 waren an Erbsen und Bohnen bereits hohe Ertrags

verluste zu verzeichnen. Der Befall bewirkt eine Notreife der 

Pflanzen und beinträchtigt die Qualität der Gemüseerbse durch er

höhten Stärke- anstelle Zuckergehalt. 

Feldbehandlungen mit Fungiziden sind derzeit aus legistischen 

Gründen nicht möglich. Der ideale Anwendungszeitpunkt müßte auch 

am Kulturbeginn liegen. Eine Saatgutbeizung bringt Teilerfolge, 

wichtig ist jedoch eine Fruchtfolge von 7 bis 8 Jahren. 

Um den Verseuchungsgrad der Anbauflächen durch T. basicola fest

stellen zu können, kommt ein Biotest zur Anwendung. Dazu wird im 

Gewächshaus Testsaatgut (Bohne oder Erbse) in Erdproben der für 

den Anbau vorgesehenen Felder angebaut und nach ca. 5 Wochen die 

Pflanzen auf Befall bonitiert. Aus den verschiedenen Boni turnoten 

wird dann ein Index (0-5) errechnet, der das Maß für das Befalls

risiko durch Thielaviopsis basicola an Erbse bzw. Bohne darstellt. 

Ab einem Index 22 werden die Felder für den Erbsen- und Bohnenan

bau ausgeschlossen, Für den Anbau 1994 wurden ca. 1700 ha Erbsen

anbaufläche und ca. 290 ha Bohnenanbaufläche mittels Biotest be

wertet. Einen Index 22 wiesen 20% der bewerteten Erbsenanbaufläche 

auf, bei Bohnen war dies nur in geringem Ausmaß der Fall. 

Es stellte sich heraus, daß Bohnen und Sojabohnen wesentlich weni

ger stark durch T. basicola befallen werden, Im Biotest zeigten 

Bohnen- und Sojabohnensorten im Durchschnitt eine um einen Grad 

verringerte Indexziffer als in gleicher Erde angebaute Erbsensor

ten. Auch die einzelnen Bohnen- und Erbsensorten weisen einen un

terschiedlichen Grad der Anfälligkeit auf. 

Eine Indexermittlung knapp vor Ernte der vor Anbau bewerteten Erb

senflächen ergab eine gute Korrelation mit den vor Anbau ermittel

ten Indexwerten. 
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Fachbereich 11 der Universität Gesamthochschule Kassel, Witzenhausen 

Untersuchungen zur Resistenz von Erbsen (Pisum sativum L.) gegenüber Ascochyta 
pinodes (Teleomorph: Mycosphaere/la pinodesl und Phoma medicaginis var. 
pinodella 

In Freilandversuchen wurde an zwei Standorten in Dyngby (Dänemark) und 
Hebenshausen (Deutschland) die Toleranz neun (1993) bzw. dreizehn (1994) 
verschiedener Erbsensorten und -linien gegenüber A. pinodes und P. medicaginis 
var. pinodella nach künstlicher Infektion am Samen und am Sproß untersucht. An 
beiden Standorten rief P. medicaginis var. pinodella während beider Jahre am 
Epikotyl stärkere Symptome hervor als A. pinodes. Als Maß für die Befallsstärke am 
Epikotyl wurden die Läsionslängen in mm gewählt. An diesem Organ reagierten die 
drei buntblühenden Erbsen (A-Allel) Timo, JI 1035 und WBH 1653 vorerst deutlich 
resistenter als alle weißblühenden Erbsen (a-Allel). Allerdings verhielt sich eine 
andere buntblühende Erbse (2. 31941) anfällig. Bei beginnender Reife war die 
Abgrenzung zwischen bunt- und weißblühenden Erbsen jedoch nicht mehr zu 
erkennen. Innerhalb der Gruppe der weißblühenden Erbsen können die dänischen 
Linien PF 35323, PF 31901 sowie die Sorte Danto als tolerant am Epikotyl 
eingestuft werden. Zudem wuchsen die durch A. pinodes verursachten 
Wurzelhalsläsionen schneller als die durch P. medicaginis var. pinodella 
verursachten. Drei Gemüseerbsen (r-Gen) wiesen am Epikotyl wie auch am Sproß 
hohe Anfälligkeiten gegenüber beiden Ascochyta-Pilzen auf. 
Um ggf. unterschiedliche Resistenzmuster einzelner Sproßorgane zu erfassen, wurde 
der Befall an Blättern, Stengeln und Hülsen separat erfaßt. Für keine Sorte konnten 
jedoch bedeutsame Unterschiede hinsichtlich der Sproßorgane beobachtet werden. 
Auffallend tolerant am Sproß verhielten sich die Linie 2.31941 und die Sorte Miko. 
Es zeichnete sich ab, daß A. pinodes am Sproß - anders als am Wurzelhals - stärkere 
Symptome hervorrief als P. medicaginis var. pinode/la. 

Insgesamt handelt es sich also um eine quantitative Merkmalsausprägung, wobei sich 
die beobachteten Resistenzen auf beide Pilze bezogen. Weitergehend soll eine 
Analyse der Vererbung der Merkmale Resistenz und Blütenfarbe durchgeführt 
werden, um herauszufinden, ob die Resistenz von buntblühenden Erbsen durch das 
A-Gen selbst oder durch eine enge Kopplung des A-Gens mit dem/den 
Resistenzgen/en bestimmt wird. 
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Forschungsanstalt Geisenheim, Fachgebiet Phytomedizin, Geisenheim 

Desinfektion zirkulierender Nährlösung geschlossener Bewässerungs 

systeme durch Langsamfiltration 

Die Langsamfiltration ist eine aus der Trinkwasserreinigung bekannte 

Methode mit mechanischen, chemischen und biologischen Wirkungsmecha

nismen, die mittlerweile auch mit gutem Erfolg zur Desinfektion von 

zirkulierender Nährlösung oder Gießwasser eingesetzt wird. 

Während sich Keime von Pythium spp. und .Phytophthora spp. sehr 

sicher eliminieren lassenT wurde bei früheren Untersuchungen mit 

Mikrokonidien von Fusariwn oxysporum f.sp. pisi nur ein Wirkungsgrad 

von 70 bis 80 % erzielt. Zwei Experimente, über die hier berichtet 

wirdr sollten klären, ob sich die Wirksamkeit der Langsamfiltration 

durch eine Optimierung der Filterkonstruktion und des Filtersandes 

verbessern läßt. 

Die Versuche wurden mit Experimentalfilteranlagen durchgeführt, die 

aus 217 cm langen PVC-Röhren mit einer effektiven Filterfläche von 

297 cm2 bestanden. Der Zulauf wurde so gestaltet, daß die ''Filter

haut" auf der Sandoberfläche durch das zulaufende Rohwasser nicht 

beschädigt wurde. Der Filtersand entsprach den Anforderungen nach 

VISSCHER et al. (1987). Die Filtrationsrate betrug ca. 200 l/m2h~ 

Als Testkeim wurde Fusarium oxysporum f" sp. cyclaminis verwendet. 

Die zur Inokulation eingesetzte Keimsuspension enthielt ca. 10 % 

Makro- und 90 % Mikrokonidien. Bei einer Ausgangskonzentration von 

ca. 80.000 KBE/ml im Filterüberstand konnten im Filtrat maximal 75 

bzw. 88 KBE/ml nachgewiesen werden. Dies entspricht einem Wirkungs

grad von ca. 99,9 %. 

Quelle: 

Visscher,,J.T., Parmasivan,R., Raman,A. und Heijnen 1 H.A. (1987) 

Slow sand filtration for cornmunity water supply: Planning, design, 

construction, operation and rnaintenance. International Reverence 

Centre for Community Water Supply and Sanitation, The ijague. 
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Untersuchungen zur Bodenmüdigkeit bei Rosen 

Es wurde zunächst ein reproduzierbarer und empfindlicher Biotest zum Nachweis von 

Bodenmüdigkeit bei Rosen entwickelt. Durch Verwendung von steril angezogenen 

Mikrostecklingen war es möglich, innerhalb von 6 - 12 Wochen gut absicherbare Effekte 

nachzuweisen. Die Testpflanzen in rosenmüden Boden erreichten sortenabhängig 

zwischen 27% und 63% der Sproßlängen von Pflanzen, die 1n demselben, jedoch auto

klavierten bzw. gedämpften, Boden wuchsen. Ein möglicher Einfluß phytophager 

Nematoden konnte ausgeschlossen werden. Neben der bekannten Wachstums

depression war eine sehr starke Degeneration der Wurzeln typisch, wobei das Ab

sterben der Wurzelhaare als ein sehr frühes und auffälliges Symptom angesehen 

werden muß. 

Versuche zur Aufklärung der Ursachen ergaben, daß phytopathogene Pilze nicht be

teiligt sind. Auffällig war hingegen eine sehr hohe Besiedlungsdichte der Rhizoplane 

bodenmüder Pflanzen mit fluoreszierenden Pseudomonaden. 

Durch Tauchen der Wurzeln von Mikrostecklingen in die Bakterien-Suspension eines 

"müden" Bodens konnte die Bodenmüdigkeit nicht erzeugt werden. 

Hingegen gelang es, durch Behandeln von Mikrostecklingen mit Suspensionen 

verschiedener Bakterien-lsolate aus "müdem" Boden, eine Wachstumsförderung zu 

erzielen. 

Mitt, a, d, BioL Bundesanst H, 301, 1994 



124 

B. Berkelmann, J. Breidbach und W. Wohanka 
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Xanthomonas-Testung von Pelargonien - Sortenspezifische Unter
schiede im 'background' beim Nachweis mittels ELISA 

Zum Nachweis des wirtschaftlich wichtigsten Schaderregers an der 

Pelargonie, Xanthomonas campestris pv. pelargonii, werden die 

Immunofluoreszenz-Methode, das Ausstrichverfahren und der DAS
ELISA eingesetzt. 

Um einerseits eine Optimierung der Nachweisverfahren zu erreichen 

und andererseits Unsicherheiten bei der Auswertung bzw. Inter

pretation der Testergebnisse zu beseitigen, wurde in Zusammen

arbeit mit Pelargonien-Jungpflanzenbetrieben ein mehrmonatiges 

Forschungsvorhaben realisiert. Dabei bildeten Untersuchungen zum 
1 background 1 (das sog. Grundrauschen gesunden Pflanzenmaterials) 

beim Nachweis mittels DAS-ELISA einen Arbeitsschwerpunkt. 35 Sor

ten von Zonale-Hybriden und 20 Sorten von Peltatum-Hybriden wurden 

getestet. 

Sowohl bei den Zonale- als auch den Peltatum-Hybriden waren Sor

tenunterschiede im 'background' festzustellen. Auch die Herkunft 

des Pflanzenmaterials scheint den 'background' zu beeinflussen. 

Die Mittelwerte der Extinktionen des aus acht Betrieben stammenden 

Stecklingsmaterials lagen zwischen 0,04 und 0,11. 

Es war möglich, anhand der ermittelten Extinktionen sorten- und/ 

oder betriebsspezifische Cluster festzulegen, die verschiedene 

Spannweiten aufwiesen (Extinktions-Minimum: 0,02; Extinktions

Maximum: 0,15). 

Aus den Untersuchungen wird deutlich, daß sich gravierende Unter

schiede bei der Abgrenzung des gesunden vom potentiell infizierten 

Vermehrungsmaterial ergeben, je nachdem, welche Sorte in der 

Praxis als 1 Gesundkontrolle 1 zugrundegelegt wird. 
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Vergleichende Untersuchungen zur Erfassung der Blattnässe 
im Obstbau 

Die repräsentative Erfassung der Blattnässe ist entscheidend für den Warndienst zur Beurteilung 

der Schorfinfektionsgefabr. Da in der Praxis eine direkte Messung der Blattnässe am Blatt nicht 

möglich ist, werden unterschiedliche Blattnaßfühler eingesetzt, die das Verhalten des natürlichen 

Apfelblatts nachahmen. Der mechanische De Wit -Blattruulschreiber (Hanffaden) ermöglicht die 

Differenzierung der Blattnässe in "Taunässe" und "Regennässe". Mit dem Lufft -Blattnaßfühler 

(Filterpapierblättchen zwischen Ringelektroden) dagegen ist am mechanischen "Dreiwegeschreiber" 

nur zwischen "trocken" und "naß" zu unterscheiden. Obwohl mehrere Modelle (Schorf, Feuer

brand u.a.) die Tau/Regen-Erkennung erfordern, ist die Differenzierung auch bei vielen elek

tronischen Geräten nicht möglich. Voraussetzung für die Tau/Regen-Erkennung ist die analoge 

Erfassung der Meßwerte des Blattruulfühlers, wie es bei dem am HF-100 [Fa.Lufft] angeschlosse

nen Lufft -Blattnaßfühler der Fan ist: "Taunässe" und HRegennässe" können anhand der analogen 

Meßwerte in Verbindung mit der Interpretation des Gradienten zwischen den einzelnen Meßwerten 

voneinander unterschieden werden. Die im Meßnetz für den Schorfwarndienst in Baden-Württem

berg eingesetzte Software WETTER [Ingenieurbüro Kaub] unterstützt diese Differenzierung. 

Beim ganzjährigen Einsatz des gleichen Blattnaß:fühlers können die unterschiedlichen Benetzungs

und Abtrocknungsverhalten verschiedener Entwicklungsstadien kaum berücksichtigt werden. So ist 

z.B. von Beobachtungen im Frühjahr bekannt, daß nach Niederschlägen zum Knospenaufbruch die 

mit dem De Wit -Blattnaßschreiber und dem Lufft -Dreiwegeschreiber registrierten Blattnass

perioden zu kurz sind. Bei fortschreitender Belaubung bestehen dann oft Unsicherheiten bzgl, des 

Anbringungsorts, um auch die Blattnässe der später abtrocknenden Blätter erfassen zu können. 

Eine bessere Berücksichtigung des Abtrocknungsverhaltens innerhalb des Baums wird daher vom 

Einsatz zweier Blattnaßfühler erwartet: ein Fühler v.rird "frei" und der andere an einem (nicht 

definierbaren) Punkt innerhalb des Baums angebracht. Die Vergleichsmessungen mit mehreren 

identischen Fühlern verdeutlichen jedoch die Schwierigkeiten der gezielten Beeinflussung des 

Abtrocknungsverhaltens, da mit dem Abtrocknungs- auch das Benetzungsverhalten des zweiten 

Fühlers verändert wird. Die Untersuchungen zeigen, daß es zweckmäßiger sein kann, einen Fühler 

"frei" im Baum anzubringen und das Abtrocknungsverhalten des Fühlers der Kultur anzupassen. 

Von der LfP vmrde daher ein modifizierter Lufftn Blattnaßfühler mit beeinflußbarem Abtrock

nungsverhalten bei unverändertem Benetzungsverhalten entwickelt. Bei diesem Fühler wird (ohne 

Umbau des Originalfühlers) ein Filzscheibchen auf einer Kunststoffhalterung direkt unter dem 

Filterpapierblättchen angebracht. Das Filzscheibchen bewirkt nach Niederschlägen eine Verzöge

rung des Abtrocknens, indem die zusätzlich aufgenommene Wassermenge langsam an das Filterpa

pierblättchen abgegeben wird (Dicke und Durchmesser des Filzscheibchens sind variierbar), Auf 

dem Poster werden Meßergebnisse mit diesem Fühler im Vergleich zum Originalfühler vorgestellt. 
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Moreth Lotte, Leuprecht Bernhard, Riedel Martin 

Bayerische Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau, München 

Zum Auftreten neuartiger Sproßspitzengallen an der Süßkirsche, 

Prunus avium 

Seit 1992 kommt es in einem begrenzten Gebiet Oberfrankens zu 

Sproßspitzendeformierungen an der Süßkirsche Prunus avium. Das 

Schadbild tritt sowohl in Ertragsanlagen als auch in einem Reiser

schni ttgarten auf, wobei es bei letzterem schon zu erheblichen 

wirtschaftlichen Einbußen führte. 

Die Spitzen der einjährigen Triebe bilden Schöpfe (~Schopfgallen) 

und wachsen dann mit einer 2-3 wöchigen Verzögerung und deutlichen 

Deformierungen weiter. Als Auslöser für diese Deformierungen 

wurden Gallmückenlarven gefunden. Die für Prunus bekannten und 

beschriebenen Gallmücken induzieren aber Gallen von grundlegend 

andersartigem Habitus. Völlig gleichartig ausgebildete Schopfgal

len sind jedoch beim Weißdorn, Crataegus spec. bekannt. Bei diesem 

werden sie von den Larven der Gallmücke Dasineura crataegi ausge

löst. Die analogen Schadbilder und morphologische Untersuchungen 

der verschiedenen Stadien zeigen, daß die Gallen bei der 

Süßkirsche vom gleichen Erreger induziert werden. 

Anhand von Fotos und Zeichnungen sollen Schadbild, Entwicklungs

stadien und Biologie dieses Schaderregers näher beschrieben 

werden. 
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Fachbereich Gartenbau mit Lehreinrichtung Dresden - Pillniiz 

Erste Ergebnisse der Entwicklung des Schädlings- und Nützlingsauftretens in Apfel

anlagen mit unterschiedlicher Pflanzenschutzstrategie 

Untersucht wird die Entwicklung und Populationsdynamik der Arthropodenfauna in zwei 

nebeneinander liegenden Apfelanlagen. In der einen Anlage (A) mit schor/- und mehl!au

resistenten Apfelsorten kamen nur Granuloseviruspräparate zum Einsatz. In der anderen 

Anlage (B) mit den Sorten "Gala" und "Early Gold" wurde nach dem Schadschwellen

prinzip eine Spritzfolge mit Insektiziden und Fungiziden aus der Liste für den integrierten 

Anbau durchgeführt. Dargestellt werden Untersuchungsergebnisse von 1992/93. 

Das Spektrum der registrierten Schädlinge, Nützlinge und Indifferenten ist in beiden 

Anlagen sehr breit gefächert. Anlage A zeigte in beiden Jahren neben einer etwas 

größeren Formenvielfalt bei allen taxonomischen Einheiten einen zum Teil deutlich 

höheren Besatz an Individuen. 1993 kam es in Anlage A im Verlauf des Juni zu einem 

enormen Anwachsen der Population von Orius sp., welche dann bis zum Oktober auf sehr 

hohem Niveau bestehen blieb. In Anlage B lag die Populationsdich!e dieser Art über den 

gesamten Zeitraum deutlich niedriger Daneben waren in Anlage A Minden und 

Staphy/iniden (im Frühjahr) in nennenswerter Zahl vorhanden. Gegen Befall durch Cydia 

pomonel/a mußte in beiden Jahren eine Bekämpfung durchgeführt werden. Der 

zweimalige Einsatz von Diflubenzuron pro Jahr in Anlage B ergab sowohl 1992 als auch 

1993 einen spührbar niedrigeren Fruchtbefall im Vergleich zum jeweils dreimaligen 

Einsatz des Granuloseviruspräparats in Anlage A. 1993 wurden 5 weitere Schadwickler 

mit größeren Flugaktivitäten festgestellt. Dabei dominierten im Frühjahr Hedya nubiferana 

und Spi/onota oceffana, während bei Adoxophyes reticufana erst Anfang August (zweite 

Generation) eine hohe Flugaktivität registriert werden konnte. Das Auftreten der Wickler

raupen in der Summe ergab 1992 und 1993 ein konstant niedriges Niveau in Anlage B, 

während 1993 in Anlage A, nach einem hohen Frühjahrsausgangsbefall im Jahresverlauf 

ein kontinuierlicher natürlicher Rückgang der Raupenaktivi!ät festgestellt wurde. 1992 

kam es ab Juli zu einem bemerkenswerten Populationsanstieg bei den Araneae. Zu 

dieser Zeit waren in beiden Anlagen auch eine starke Flugaktivität der Aphididae zu 

registrieren, sodaß es zu einem hohen Abfangergebniss durch Spinnennetze kam. 1993 

nahm das Auftreten von Psylfa mafi, Phylfobius obfongus (im Mai) und Thyp/ocyba sp. (ab 

Spätsommer) in beiden Anlagen gegenüber 1992 deutlich zu. Ende 1993 konnte in 

Anlage A Anystis agilis in größerer Zahl festgestellt werden. Panonychus ufmi war in 

beiden Anlagen vorhanden, jedoch ohne eine nennenswerte Population aufzubauen. 
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Biologis-ehe und meteorologische Parameter als Voraussetzung fllr Infektionen durch den 

Apfelschorfpi1z, Venturia inaequalis 

Der Apfelschorf ist die wichtigste Pilzkrankheit im Apfelanbau und erfordert eine große 

Anzahl fungizider Maßnahmen. Vor allem die Erfassung der biologischen Daten im Freiland 

und die entsprechende Gegenüberstellung der Wetterdaten könnten eine wichtige Grundlage 

für neue Bekämpfungsstrategien darstellen und zum Verständnis der Epidemiologie der 

Krankheit beitragen. 

In den JahJ:en 1992 und 1993 wurden die Termine für Ascosporeninfektionen mit einer 

Fangpflanzenmethode mit Sämlingen der Sorte 'Golden Delicious festgestellt Die 

erhaltenen Infektionsparameter wurden flir eine Bewertung der Mills 'sehen Kriterien 

verwendet Im Jahr 1992 wurden auch Konidieninfektionen durch Fangpflanzen erfaßt und 

in gleicher Weise ausgewertet Der zeitliche Verlauf der Ascosporenfreisetzung wurde ai, 

Blattdepots mit schmfbefallenen Blättern des Vorjahres durch volumettische Sporenfallen 

bestimmt Neben dieser kontinuierlichen Registrierung des Ascosporenfluges im Freiland 

wurde eine Methode mit einer Düsensporenfalle und eine Auswaschmethode erprobt, die 

wöchentlich an überwintertem Blattmaterial durchgeführt wurde. Die Auswaschmethode 

war einfach durchführbar, sehr empfindlich und zeigte eine gute Übereinstirmnung mit den 

Werten aus den Sporenfällenfängen. 

In beiden Jahren wurden 20 mal die meteorologischen Bedingungen erreicht, die für eine 

Ascosporeninfektion nach Mills notwendig sind. Die meisten Infektionsperioden 

beinhalteten Blattnässezeiten, die bei weitem die jeweils erforderliche ntinimale 

Blattnässedauer überstieg. Dennoch wurden nur insgesamt l O Infektionsperioden über den 

Fan1Jpflanzentest nachgewiesen. Die Ursache war in allen Fällen die Ascosporen

konzentration in der Luft zum Beginn oder im Verlauf der Blattnässeperiode. Eine 

zusätzliche lnfektionperiode mit einer 8 stündigen Unterbrechung der Blattnässe wurde 

festgestellt, die vom Schomvarngerät wegen der langen Trockendauer nicht erfaßt wurde. 

Ein Fm1gizidprogramm mit einem gestaffelten Beginn der Behandl,mgen bestätigte den 

entscheidenden Einfluß des lnokulums und die hohe Empfindlichkeit des Fangpflanzen

nachweises auf erfolgte Infektionen im Freiland. 
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Regierungspräsidium Stuttgart, Pflanzenschutzdienst 
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Prüfung handelsüblicher Pheromonfallen zur Flugüberwachung 
des Apfelwicklers (Cydia pomonello) 

Seit 1992 werden in Baden-Württemberg durch den Pflanzenschutz
dienst die sich im Handel befindlichen Pheromonfallen überprüft. 
Ziel der Versuche ist es, eine Beurteilung der verschiedenen 
Fallen zu erarbeiten. Fallenspezifische Unterschiede in der 
Fängigkeit hätten erhebliche Konsequenzen für den Einsatz von 
Lockstoffallen bei der anlagenspezifischen Prognose und dem 
regionalen Warndienst. 

Nach einer orientierenden Prüfung 1992 wurden als Landesversuch 
die Untersuchungen fortgesetzt. Es handelt sich um Fallen folgen
de Anbieter: Agrinova, Celaflor, Ciba-Geigy, Maag, Neudorff, 
Res. Inst. Plant Protection (Wageningen) 1 Spiess, Temmen, 
Theysohn, Trifolio M. 

Ergebnisse bezüglich des Fallenkörpers und der Leimböden: 
- Die Farbe des Fallenkörpers hat Auswirkungen auf die Beifän

ge. Die weiße Falle von Agrinova wirkt auf Hummeln und Bienen 
stark anziehend. Transparente oder in grünen bzw. braunen Farb
tönen gehaltene Fallen verhalten sich hingegen neutral. 
Die Größe der beleirnten Fangfläche hat keinen Einfluß auf das 
Fangergebnis, denn auch mit kleinen Leimböden (Maag/Wageningen) 
konnten absolute Fangzahlen erreicht werden, die mit denen 
3-facher Größe übereinstimmen. 
Die Leimqualität ist unterschiedlich, größere Bedeutung jedoch 
hat das Trägermaterial (Boden). Leimböden aus mehrschichtiger 
Pappe verformen sich bei Regenwetter. Einschichtige, gut was
serabweisende Pappe ist brauchbar und Leimträger aus Kunst
stoff sind bezüglich der Witterungsbeständigkeit sehr günstig. 

Ergebnisse bezüglich der Pheromondispenser: 
- Die über die gesamte Flugzeit und alle Standorte aufsummierten 

Fangzahlen zeigen große Unterschiede. Wird für das Versuchsjahr 
1993 die fängigste Falle (Spiess) gleich 100% gesetzt 1 so liegt 
die schwächste Falle (Trifolio M) bei 38%. Auch zwischen den 
Jahren ergeben sich in Einzelfällen erhebliche Abweichungen. 
Agrinova belegte 1993 eine der Spitzenpositionen und liegt nach 
den bisherigen Erhebungen für 1994 jedoch am Ende der Rangskala. 
Ein Vergleich der ''Halbzeit''-Fänge (Mai-Juli/Juli-September) 
zeigt 1993 bei den Fallensystemen ohne Pheromonwechsel deutliche 
Unterschiede. Pheromone von Spiess und Trifolio M fallen im 
2. Zeitabschnitt stark ab, "Biotraptt von Temmen hingegen nicht. 

Der von Herstellerseite in zunehmendem Ausmaß vorgeschlagene 
Pheromonwechsel während der Flugperiode wird mit den hierbei auf
tretenden Vor- und Nachteilen diskutiert. Für Prognose und Be
kämpfung nach Schwellenwerten, ist es problematisch, wenn in der 
der Praxis nicht mit einem definierten, über die Jahre konstanten 
Fallentyp gearbeitet wird. 

Mitt. a. d. Biol. Bundesanst. H. 301, 1994 



130 

E. Moltmann 

Landesanstalt für Pflanzenschutz, Stuttgart 

Feuerbrand in Baden-Württemberg: Befallssituation und Prognose 

Blüteninfektionen an Apfel durch den Erreger des Feuerbrands in 

größerem Umfang traten erstmalig 1993 und 1994 in Baden-Württemberg 

auf. Nahezu alle Obstanbaugebiete waren betroffen. Ausgenommen blieb 

1993 weitgehend das Bodenseegebiet, 1994 der Großteil von Südbaden. 

Da das Auftreten von Blüteninfektionen sehr stark witterungsabhän

gig ist und die Möglichkeit der Anwendung eines Bakterizids zur Ver

hinderung von Blüteninfektionen für 1994 in Aussicht stand, wurde 

bei der Landesanstalt für Pflanzenschutz ein Prognoseprogramm er

stellt. Das Programm kombiniert das Risikoeinschätzungssystem nach 

Billing, 11 Billing's Revised System" (1992) mit dem Vorhersagemodell 
11Maryblyt 11 von Steiner (1990). Es werden potentielle Infektionstage 

berechnet, an denen behandelt werden sollte, sowie die Länge von 

Inkubationsperioden, nach deren Ablauf die Bestände auf erste 

Symptome zu kontrollieren sind. 
Das Programm wertet Wetterdaten von 22 Schorfwarngeräten aus, die in 

den Obstbauregionen aufgestellt sind. Die aktuellen Wetterdaten wer

den laufend telefonisch abgerufen. Die Prognose wird sowohl bei den 

Ämtern in den Obstbauregionen vor Ort als auch zentral bei der Lan

desanstalt erstellt. Wetterdaten der aktuellen Wettervorhersage kön

nen in das Programm eingegeben werden, so daß die Infektionsgefahr 

der nächsten Tage abgeschätzt und termingerecht (möglichst vor 

potentiellen Infektionstagen) gewarnt werden kann. 

Wie die Auswertung der vergangenen Befalls- und Nichtbefallsjahre 

zeigte, wurden zwar auch in einzelnen Jahren ohne großflächigen Blü

tenbefall wenige potentielle Infektionstage während der Apfelblüte 

angegeben, in den Jahren mit Blüteninfektionen wurde jedoch in jedem 

Fall eindeutig Infektionsgefahr signalisiert. Behandlungen mit dem 

1994 erlaubten Bakterizid zu den prognostizierten Terminen im Apfel 

verhinderten weitgehend Blüteninfektionen. 
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TOPFLOR.,, - ein neuer Wachstumsregler im Zierpflanzenbau 

Zur Produktion marktfähiger Ware ist im Zierpflanzenbau bei einer Vielzahl von Kulturen der 

Einsatz geeigneter Wachstumsregler unerläßlich. Mit TOPFLOR steht ein neues Produkt zur 

Verfügung, das den mannigfachen Ansprüchen gärtnerischer Praxis in besonderer Weise gerecht 

Mrd. 

TOPFLOR ist der Handelsname von Fiurprimidol, einem Hemmstoff auf Pyrimidinbasis, welcher als 

Suspensionskonzentrat mit einem Wirkstoffgehalt von 15 g/l formuliert ist Flurprimidol greift in die 

Giberrelinsäurebiosynthese der Pflanzen ein und hemmt durch Verkürzung der Internodien das 

Streckungswachstum. Der Wirkstoff wird von den Pflanzen über Wurzeln und Blätter 

aufgenommen und sowohl im Xylem als auch Phloem transportiert. 

Die Anwendung erfolgt im Spritzverfahren mit einer Konzentration von 0,05 % 0,1 %. 

Behandlungen von Poinsettien und Chrysanthemen waren Gegenstand der Zulassungsprüfungen. 

Beide Pflanzenarten reagieren in ge"Wtinschtem Maße auf eine Flurprimidolanwendung, so daß 

oftmals eine einmalige Anwendung ausreicht, um kompakte und qualitativ hochwertige Pflanzen zu 

erzeugen. Abhängig von der Wüchsigkeit einzelner Sorten kann ggf eine zweite Behandlung 

erforderlich sein. 

Flurprimidol eignet sich zum Einsatz in nahezu allen gängigen Zierpflanzenarten; selbst bei 
11kritischen" Kulturen, für die derzeit in Deutschland kein v,rirksames Präparat zugelassen ist, wie 

Ranunceln, Astern, Petunien u.a., tritt der gewünschte Staucheffekt ein. 

Die Verträglichkeit ist bei den genannten Konzentrationen durchweg als sehr gut zu bezeichnen. 

Lediglich bei überhöhten Konzentrationen oder vemtehrter Wirkstoffaufuahme über die Wurze1n 

können unerwünschte Effekte eintreten, Vvle sie bereits von anderen Wachstumsreglern bekannt 

sind. 

Die Markteinführung des Produktes in Deutschland ist für 1996 vorgesehen. 

•Warenzeichen DowE!anco beantragt 
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Assessment of on-farm losses in agple trees caused by the leopard 

rnoth borer Zeuzera pyrina L. (Cossidae: Lepidootera) 

The leopard moth borer Zeuzera pyrina L. is one of the most 

destructive pests of apple trees. Studies on yield losses caused 

by this insect pest are scanty. Yet such information is essential 

in formulating an IPM strategy for this crop. 

In the present werk, crop loss assessment methods are 

discussed. Quantitative losses were deterrnined from either 

infested trees or treated with the wire technique. The insecticide 

cidial was also used. The highest yield loss recorded was 75. 7% 

calculated from yield differences between the disinfested trees 

(Cidial trials) with 12% infested shoots and branches (only 8. 7 

larvae per tree) and unprotected trees wi th 4 7. 3% infested shoots 

and branches (165.7 larvae per tree). According to the results cf 

this study, the economic threshold of this pest would be in the 

range of 48.9 larvae per tree (16.4% infested shoots and 

branches). 
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Selektion von Scharka-fmchttoleranten Pflaumen- und Zwetschensorten 

Der Pflaumen- und Zwetschenanbau in Baden-Württemberg ist durch das Scharkavirus 

(plum pox virus, PPV) stark gefährdet. Da immune oder prämunisierte Sorten bislang 

nicht verfügbar sind, war es das Ziel mehrjähriger Untersuchungen, vorhandene Sorten 

und neue Kreuzungen hinsichtlich ihrer Resistenzeigenschaften zu prüfen. Besonderes 

Augenmerk wurde dabei auf die Ausprägung einer Fruchttoleranz gelegt. 

Für den Versuch wurde eine auf natürliche Weise vollständig infizierte Hauszwet

schenanlage bei Breisach/Kaiserstuhl ausgewählt, deren Bäume mit insgesamt ca. 70 

Prüfsorten umveredelt wurden. Die fünfjährigen Boniturergebnisse der Blatt~, Frucht- und 

Rindensymptome ließen folgendes erkennen: 

26 Sorten/Neuzüchtungen konnten als hoch fruchttolerant oder fruchttoierant eingestuft 

werden. Diese bildeten keine oder nur schwache Fruchtsymptome aus. Darunter 

befanden sich viele Kreuzungen von der Universität Hohenheim. Als interessant für die 

Praxis sind u.a. die Sorten 'Cacaks Beste', 'Cacaks frühe', 'Cacaks Schöne' 'Elena', 

'Katinka', 'Valjevka' und 'Valor' zu nennen. Bei einer Reihe Hohenheirner Züchtungen mit 

fruchttoleranten Eigenschaften fiel die Sorte 'Stanley' als häufiger Kreuzungse!ter auf. 

Dies wird künftig gezieltere Vorselektionen ermöglichen. Der Einfluß der Scharkainfektion 

auf Ertrag und Fruchtqualität der toleranten Sorten/Kreuzungen konnte noch nicht genau 

bestimmt werden, da keine gesunden Vergleichsbäume zur Verfügung standen. Erste 

Einschätzungen lassen jedoch keine wesentlichen Beeinträchtigungen erwarten. 

Zwischen den Prüfnummern war eine hohe Variabilität in der Symptomstärke zu 

verzeichnen. Eine Korrelation zwischen Blatt- und Fruchtsymptomstärke war zumeist 

nicht vorhanden< So wiesen etliche Prü-fnummem trotz stärkerer Blattsymptome eine 

deutliche Fruchttoleranz auf. Auffallend waren teilweise stärkere Rindenschäden. Bei drei 

Kreuzungen führten diese zum Totalausfall aller Bäume. Mit einer gewissen Schwan

kungsbreite der Symptomintensität in Abhängigkeit von den Standort~ bzw. Um

weltbedingungen ist zu rechnen. Dies gHt auch für die Ausprägung der Fruchtto!eranz. 

Die fruchttoleranten Sorten bieten in Scharkabefallsgebieten eine Anbaualtemative zu 

traditonsreichen, aber hoch sensiblen Sorten wie 'Hauszwetsche'. 
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H. Bochow, K. D. Hentschel 

Humboldt-Universität Berlin, Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät, Inst für 
Grundlagen der Pflanzenbauwissenschaften, FG Phytomedizin/ Angewandte 
Entomologie 

Phytosanitäre Wirkungen einer Bakterisierung von Gemüsesamen und -sämlingen mit 
Bacillus subti/is 

Zur Auflaufverbesserung, phytosanitären Unterstützung der Jungpflanzenentwicklung 
und biologischen Bekämpfung verbreiteter Keimlingskrankheitserreger wurden Saatgut 
verschiedener Gemüsearten oder die Anzuchtsubstrate mit dem Nutzbakterium 
Bacillus subti/is behandelt. Die Untersuchungen erfolgten unter 
Gewächshausbedingungen in drei verscbiedenen Substraten (Sand, Humus- und 
Gartenboden) mit Möhren, unter Anwesenheit von A/ternaria radicina, mit 
Blumenkohl, unter Anwesenheit von Rhizoctonia solani und mit Paprika, unter 
Anwesenheit von Fusarium oxysporum. 
Bacillus subtilis kam in normaler und hitzeschock-aktivierter Form zum Einsatz. 
Neben dem Vergleich zu "unbehandelt" wurde jeweils auch eine Gegenüberstellung zu 
einem normal üblichen Fungizideinsatz (Beizung) von Benornyl/Mancozeb 
vorgenommen. 
Die Wirkungen des Bakterieneinsatzes, die nach Pflanzenart, Substralform nnd 
Applikationsweise variierten, bezogen sich besonders auf eine Verbesserung des 
Sämlingsauflaufes und -wachstums - vor allem im Vergleich zur Fungizidanwendung -
sowie auf eine adaequate Gesundheitsförderung der Keimlinge. 
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Zum Einfluß von Acremonium ochraceum auf die Xylementwicklµng in Tomatenpflanzen 

Wurzelbesiedelnde Acremonium-Spezies können als endophytische Pilze zur Induktion von Resistenz 

gegenüber pathogenen Bakterien und Pilzen appliziert werden. Sie verursachen keine Symptome, haben 

keinen meßbaren Einfluß auf Sproß- und \\iurzelwachstum. A. ochraceum hat wie A. kiliense 

(Bargmann u. Schönbeck 1992) einen befallsmindernden Effekt an Tomaten-oder Leinpflanzen nach 

Inokulation mit Fusarium oxysporum: We!kesymptome treten verzögert auf, der Befallsgrad ist 

verringert, der Anteil symptomloser Pflanzen erhöht. Dabei werden die wesentlichen Kriterien für 

Induzierte Resistenz (Schönbeck et al. 1993) erfüllt. 

Um zu klären, welche Bedeutung der verstärkten sekundären Xylernbildung nach Acremonium

Applikation als Wirkungsmechanismus zukommt, \vurde eine histologische Analyse an Sproßmitte, -

basis und Hauptwurzel von Tomatenpflanzen durchgeführt. A. ochraceum beeinflußte signifikant die 

Xylerndifferenzierung im Sproß in der Frühphase (3-5 wpi): die Bildung der Gefäße begann früher und 

mit gesteigerter Anzahl im Vergleich zur endophytenfreien Kontrolle. Nach 5-7 wpi bestanden keine 

Unterschiede mehr. In dieser Phase wurde jedoch eine signifikant geringere Anzahl Gefäße in der 

Wurzel nachgewiesen. 

Somit scheint der Prozeß der sek Xylemdifferenzienmg nur temporär beeinflußt zu werden. Ein länger 

andauernder Effekt im Sproß, der die Hypothese einer Kompensationsreaktion gegenüber den von 

Fusarium verursachten Welkeerscheinungen stützen könnte (induzierte Toleranz), lag nicht vor. 

Ebenso ergaben Messungen der potentiellen Wasserdurchflußraten keine enge Korrelation zur Anzahl 

der Gefäße in identischen Internodienabschnit.ten. Vielmehr zeigten frühzeitig verstärkt auftretende 

Thyllen in Sproßbasis und Hauptwurzel Durchflußwiderstände an, die als präinfektionelle Barrieren in 

endophytenhaltigen Pflanzen die Pathogenausbreitung behindern könnten. 

Da die Gefäßbildung und -reifungsdauer wie auch die Thyllenbildung weitgehend vom Auxin-Angebot 

gesteuert werden, deuten die histologischen Befunde auf erhöhte Auxinmengen im Sproß in der 

Frühphase der sek. Xylembildung sowie auf ein induziertes Auxin-Defizit in der Wurzel hin. Dies Mrd 

z.Zt. mit physiologischen Untersuchungen geprüft. 

Bargmann,C. und F. Schönbeck (1992): Acremonium kiliense as inducer of resistance to wiit discases on tomatoes. 
J.Pl.Dis.and Prot. 99,266-272 
Schönbeck, F. , U. Steiner, T. Kraska (l 993) Induzieite Resistenz: Kriterien, Mechanismen, Anwendung und Bewertung. 
J.PI.Dis. and Prot. 100, 541-557 
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W. Vogt, l. Zingen-Sell, E. Beuther, H. Buchenauer, 

Institut für Phytomedizin, Hohenheim / Stuttgart 

Versuche zur mikrobiologischen Bekämpfung von bodenbürtigen Schadpilzen an 

Gurkenkeimlingen 

Mit Hilfe von drei fluoreszierenden Pseudomonaden-Stämmen 

Gurkenkeimlinge gegen die durch Pythium sp. verursachten 

Umfallkrankheiten zu schützen. 

vrurde versucht, 

Auflauf- uud 

Durch eine Saatgutbehandlung mit den beiden Stämmen W24* und W34* wurden 

Auflaufraten, von 76 % bzw. 93 % erzielt. lm Vergleich dazu lagen die Auflaufraten von 

unbehandelten Gurkensamen bei 12 %. Die Schutzwirkung dieser beiden Pseudomonas 

jluoreszens-Stämme scheint hauptsächlich auf Antibiosis zu beruhen. Dabei bildet der 

Stanun W24 mindestens zwei antifungal wirksame Substanzen, die in vitro auch gegen 

Fusarium cu/morum aktiv sind. Bei beiden Stämmen wurde außerdem die Bildung von 

Cyanid nachgewiesen. Dieses könnte im Zusammenhang mit einem ebenfalls beobachteten 

"plant growth promoting effect" stehen. 
Durch Sruttgutbehandlung mit dem Stamm G307* wurden Auflaufraten von 48 % erzielt 

Dieser Stamm scheint im Gegensatz zu den Stämmen W24 und W34 insbesondere als 
Hyperparasit antagonistisch wirksam zu sein. Er besiedelt in vitro die Pythium sp. Hyphen 

und bildet extrazelluläre Cellulasen und Chitinasen. Durch rasterelektronenmikroskopische 

Untersuchungen ließ sich zeigen, daß von G307 besiedelte Pythiumhyphen stark lysiert sind. 
Dies deutet darauf hin, daß für den Antagonismus fluoreszierender Pseudomonaden 

gegenüber Bodenphytopathogenen außer den hauptsächlich diskutierten Wirkmechanismen 

Antibiosis und Konkurrenz um Nährstoffe und ökologische Nischen auch Hyperparasitismus 

von entscheidender Bedeutung sein kann. 
Dadurch besteht die Möglichkeit, durch Saatgutbehandlung mit einer Mischung mehrerer 

Pseudomonadenstämme unterschiedliche antagonistische Mechanismen zur Erhöhtmg der 

Wirkungssicherheit zu kombinieren. 

• Isoliert wurden die Stämme von M. Kremer. 
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Claudia Altsehaffe! und Silvia E. Smoika 

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, 

Institut für Pflanzenschutz im Gartenbau, Braunschweig 

Möglichkeiten zu einer Förderung der antagonistischen Aktivität epiphytischer Hefen gegenüber 

den Gurken-Blattfleckenerregern Alternarja alternata und Uloclad;,,m cucurbitae 

Die Entwicklung der Blattfleckenerreger Alternaria altemata und Ulocladium cucurbitae an Gurken 

kann durch Hefen auf der Blattoberfläche gehemmt werden. Da dieser Antagonismus primär auf 

Nährstoffkonkurrenz beruht, können solche Antagonisten mit einer gezielten Applikation von 

Nährstoffen gefördert werden. Um nicht gleichzeitig auch den pathogenen Pilzen eine Starthilfe zu 

geben, müssen Nährstoffe ausgewählt werden, die von diesen nicht verwertet werden können. 

Es wurde daher ein in vitro-Screening durchgeführt bei dem 53 mögliche C- und N-Quellen auf ihre 

Verwertbarkeit durch A. alternata und U cucurbitae einerseits und durch verschiedene in der 

Phyllosphäre vorkommende Hefen andererseits geprüft wurden. Als Nährstoffe, die nicht von den 

beiden pathogenen Pilzen jedoch von Hefen genutzt werden können, wurden z.B. die beiden 

Aminosäuren L-Cystein (Sporobolomyces roseus, Cryptococcus laurentii) und Tryptophan 

(Aureobasidium pullulans, C. laurentii) sowie die C-Quelle Galaktit (C. laurentii) ermittelt. Weitere 

von Hefen nutzbare C- und N-Quellen können lediglich von einem der beiden Pathogene verwertet 

werden oder erlauben nur eine eingeschränkte Entwicklung der Pilze. 

Dieser in vilro-Vergleich der Nährstoffspektren der Pathogene und Antagonisten bildet die Grund

lage für die weitere Untersuchung der Wirksamkeit verschiedener C- und N-Quellen für eine selek

tive Förderung antagonistischer Hefen an Pflanzen. 

Mitt. a. d. Bio!. Bundesanst. H. 301, 1994 



138 

Jörg AJbert und Silvia E. Smolka 

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, Institut für Pflanzenschutz im Gartenbau, 

Braunscheig 

Die Erreger des Rostes an Allium-Arten und Beobachtungen zur phvsioiogischen Spezialisierung von 

Puccinia allii an Porree 

Die Rostkrankheit an den Allium-Arten Porree und Schnittlauch ist deren wirtschaftlich bedeutendste 

Krankheit, für die derzeit kein Fungizid zugelassen ist. Gegen Rostpilze widerstandsfähige Sorten 

der Gattung Allium stehen dem Markt nicht zur Verfügung. Für eine zukünftige Resistenzzüchtung 

fehlten bisher grundlegende Kenntnisse über das in Deutschland vorkommende Erreger- bzw. Wirts

spektrum sowie eine mögliche physiologische Spezialisierung der relevanten Arten. 

In zwei Freilandversuchen wurde das Wirtsspektrum von Isolaten, die von A. porrum, A. schoeno

prasum und A. jistulosum stammten, untersucht. Anhand dieser Versuche und der morphologischen 

Beobachtungen ließen sich die beiden Arten P. allii und P. mixta identifizieren. Im einzelnen zeigte 

sich, daß A. schoenoprasum nicht von P. allii (von Porree isoliert) und A. pormm nicht von P. mixta 

(von Schnittlauch isoliert) befallen wurde. Beide Arten entV,/lckelten sich dagegen gut auf A. fistulo

sum und in geringerem Maße auch auf A. cepa. Morphologisch ließen sich einzelne Uredo- oder 

Teleutosporen zwar nicht eindeutig einer der beiden Arten zuordnen, jedoch unterschieden sich P. 

allii und P. mixta wesentlich in den Ivtittelwerten ihrer Sporengrößen und dem durchschnittlichen 

Längen-Breiten-Verhältnis. 

In einem ersten Versuch zur Differenzierung von Pathotypen wurden 15 Sorten, die in Vorversuchen 

ein unterschiedliches Resistenzverhalten gegenüber verschiedenen P. al/ii-Herkünften gezeigt hatten, 

zu einem vorläufigen Testsortiment zusammengestellt und mit reinen Linien (Ein-Pustel-Kulturen, 

dritte Generation) von 8 Erreger-Herkünften inokuliert. Bei keiner Sorte war eine vollständige 

Resistenz gegenüber allen Isolaten nachweisbar. Jedoch erwiesen sich jeweils einige Genotypen 

gegenüber der überwiegenden Zahl der Isolate als relativ anfällig bzw. relativ resistent. Darüber hin

aus waren bei einem statistischen Vergleich der Wechselwirkungen der Isolate mit den Sorten signi

fikante quantitative Unterschiede nachweisbar. 4 Sorten zeigten gegenüber allen Isolaten eine mitt

lere Anfälligkeit und erwiesen sich damit für eine Differenzierung der untersuchten Rostherkünfte als 

ungeeignet. Die Streuung innerhalb der einzelnen Sorten war relativ groß, so daß für zukünftige 

Untersuchungen die Verwendung von Klonen geplant ist. 
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L Nunnenmacher und H. Goldbach 

Abt Agrarökologie am Lehrstuhl Biogeographie 
Universität Bayreuth 

Ackerbohnenstreifen im Kopfsalatfeld - ein neuer Ansatz zur Blattlausbekärnpfung 

Das Vertahren, "Nützlinge" in der Nachbarschaft von Kulturpflanzen zu fördern und später 
durch den gezielten Entzug der Lebensgrundlage zum überwechseln auf die Kultur zu 
veranlassen, wurde bisher noch kaum verfolgt. Her wird über einen Versuch mit Acker
bohnenstreifen im Kopfsalatfeld berichtet Die regelmäßig auftretenden Bohnenläuse 
dienen dabei als Futtergrundlage für Blattlausaniagonisten, welche nach Abmähen der 
Bohnenstreifen zur Blattlausbekämpfung im Salat beitragen sollen. 

Die Populationsdynamik von Aphiden und Aphidophagen wurde 1993 durch wöchentliche 
Zählungen kleinräumig in der gärtnerischen lntensivkultur Kopfsalat beobachtet Ver
glichen wurde dabei ein Feld, bei dem der Salat in Monokultur stand (und das zur Hälfte 
zweimalig mit Pirimicarb behandelt wurde), mit einem anderen Feld, in dem Kopfsalat 
beetweise zwischen Ackerbohnenstreifen (bei unterschiedlichen Abständen) gepflanzt 
wurde. Es sollte untersucht werden, ob Blattlausantagonisten, die sich auf den Acker
bohnenstreifen aufgrund des dort vorhandenen Nahrungsangebots entwickelt haben, 
durch das Mähen der Streifen zum Übertritt auf die Salatbeete veranlaßt werden können 
und ob dieser Effekt ggf. zur Verringerung der Blattlausdichie auf Kopfsalat führt. 

Erste Ergebnisse zeigen, daß ( 1.) der Zuflug von Blattläusen auf Kopfsalat durch die 
Ackerbohnenstreifen reduziert wird, und daß (2.) Coccinelliden-Larven nach dem Mähen 
der Streifen auf den benachbarten Salat überwandem. Diese beiden befallsreduzierenden 
Effekte führten dazu, daß in den ersten fünf Wochen nach der Pflanzung der Blattlaus
besatz auf Kopfsalat, der zwischen Ackerbohnenstreifen gepflanzt wurde, im Vergleich zu 
einer Kopfsalat-Monokultur deutlich verringert war. Die anschließende dichteabhängige 
Eiablage durch Blattlausantagonisten (Coccinellidae und Syrphidae) führte allerdings zu 
einer stärkeren Reduktion der Blattlauspopulation auf den ursprünglich stärker befallenen 
Salatpflanzen, sodaß zum Erntetermin die geringste Blattlausdichte auf dem Kontrollfeld 
ohne Ackerbohnenstreifen zu finden war. 

Der erzielte reduzierende Effekt auf die Blattlauspopulation ist - bei starkem Befallsdruck -
für die gärtnerische Praxis nicht ausreichend und wird deutlich von einer natürlichen 
jahreszeitlichen Dynamik überlagert. Der Versuch zeigte jedoch, daß die Dichte von 
Blattlausantagonisten auf räumlich sehr abgegrenzten Bereichen zu beeinflussen ist Im 
weiteren Verlauf des Projekts wird der Schwerpunkt neben populationsdynamischen 
Untersuchungen v.a. beim Migrationsverhalten von spezifischen Blattlausantagonisten 
liegen. 
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L. Nunnenmacher und H. Goldbach 

Abt. Agrarökologie am Lehrstuhl Biogeographie 
Universität Bayreuth 

Das iahreszeitliche Auftreten von Blattläusen an Kopfsalat und der Vorsehlag einer 
saisonabhängigen Schadensschwelle 

Bei einem Versuch in Unterfranken wurde 1993 von Mitte April bis Ende Oktober Kopf
salat in acht zeitlich gestaffelten Sätzen angebaut. Auf den weder mit Insektiziden noch 
mit anderen Pflanzensehutzmitteln behandelten Salaten wurde wöchentlich der Besatz mit 
Blattläusen und deren Antagonisten bestimmt. 

Das Auftreten der Blattläuse zeigte eine deutliche jahreszeitliche Dynamik, wie sie auch 
von anderen Kulturen bekannt ist (Abb. 1 ). Einer heftigen Vermehrungsphase im Mai und 
Juni folgte ein völliger Populationszusammenbruch im Juli, der durch zahlreiche natürli
che Gegenspieler (v.a. Syrphidae, Coccine/lidae und Anthocoridae) verursacht wurde. 

Nach der üblichen Strategie zur Bekämpfung von Blattläusen auf Kopfsalat dürfen zum 
Schließen des Kopfes keine Blattläuse mehr vorhanden sein. Bis Ende Juni ist diese 
Strategie nach den in Abbildung 1 dargestellten Ergebnissen berechtigt. Ab Anfang Juli 
nimmt die Abundanz der Blattläuse - ohne jegliche Bekämpfung - im laufe der Kopfoil
dung jedoch deutlich ab. Die Aphiden werden durch Prädatoren auch nach Schließen des 
Kopfes effektiv reduziert - sofern letztere nicht durch Pflanzenschutzmaßnahmen geschä
digt werden. 

Ziel des Anbauers ist ein weitgehend blattlausfreier Salat zum Erntetermin. Nimmt die 
Bla!!lauszahl bis zur Ernte ab, sollte ein gewisser Beiall zu einem früheren Entwicklungs
stadium toleriert werden. Aufgrund der ermittelten Populationsdynamik wird ab Mitte Juli 
eine Schadensschwelle von 30 (bis max. 50) Blattläusen I Salat zur Zeit der Kopfbil
dung vorgeschlagen. 

Abb. 1: 
Das Auftreten von 
Blattläusen an acht 
zeitlich gestaffelten 
Sätzen von Kopfsa
lat (Versuchsanlage 
in Albertshofen, 
Lkr. Kitzingen; 
Mittelwerte aus jew. 
10 .. 64 Salaien). 
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Lit.: Nunnenmacher, L., 1994: Blattläuse an Kopfsalat Deutscher Gartenbau, 47, 358 - 361. 
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B. Boev und H. Sermann 

Institut für Gemüsebau Mariza, Plovdiv, Bulgarien und 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät, FG Angew. Entomologie 

Auftreten und Bekämpfung des Kalifornischen Blülenthrips 
Franklinie!la occidentalis in Paprikabeständen unter Glas 

Es werden Ergebnisse mehrjähriger Untersuchungen an zwei klimatisch 

verschiedenen Standorten - Bulgarien und Deutschland - zum Auftreten und zur 

Bekämpfung des Kalifornischen Blütenthrips Frankliniella occidenta/is in 

Paprikabeständen unter Glas vorgestellt. 

Die Populationsentwicklung und das Verhalten des Schädlings in Paprikabeständen 

werden für beide Standorte beschrieben und unter den jeweiligen Bedingungen 

charakterisiert . Dabei wird insbesondere auf die Beziehung zwischen der 

sortentypischen Blütenform und der Befallshäufigkeit eingegangen. 

Zur Populationsregulierung wurden neben chemischen auch biologische Verfahren 

eingesetzt und ihre Wirksamkeit ermittelt. 

Die Ergebnisse sowohl der chemischen als auch der biologischen Maßnahmen -

wie der Einsatz von Amb/yseius-Raubmilben, Orius- Raubwanzen und Verticil/ium 

lecanii- Applikationen- dokumentieren die Problematik der Bekämpfung von 

F. occiden/alis unabhängig vom Standort. Sie ermöglichen in ihrer 

Zusammenstellung die Einschätzung der Wirksamkeit der einzelnen Verfahren 

speziell bei Paprika und unter den jeweiligen klimatischen Bedingungen. Die 

Kombinierbarkeit der Verfahren hinsichtlich der Verträglichkeit der Organismen 

untereinander und einer zeitlichen Aufeinanderfolge werden diskutiert. 

Mitt. a. d. Bio!. Bundesanst. H. 301, 1994 



142 

A U!brich und H.-J. Wiebe 
Universität Hannover, Institut für Gemüsebau 

Ermittlung einer optimalen Regelungsstrategie für das Gewächshausklima zur Vermindenrng 
des Befalls mit Echtem Mehltau an Salatgurkensorten 

Der Befall rrüt Echtem Mehltau an Gewächshausgurken, hervorgerufen durch die beiden Erreger 
Erysiphe cichoacearum und Sphaerotheca faliginea, ist ein weit verbreitetes Problem. 

Geprüft vrorde der Einfluß von drei verschiedenen Klimaregelungsstrategien auf die beiden Erreger 
an verschiedenen Gurkensorten.Als mehltauanfällige Sorten wurden 'Corona' und 'Radja', als 
mehltautolerante Sorte 'Flamingo' und als resistente Sorten 'Aramon' und 'Tyria' venvendet. Die 
Klimaregelungsstrategien wiesen gegenüber der bei der Kontrollvariante verwendeten Klimaführung 
(Heiz-Temperatursollwerte 20/16 °C; Lüftungstemp. 24 °C) zusätzlich durchgeführte Befeuchtungs
und Wäm1ebehandlunsmaßnahmen auf An strahlungsreichen Tagen VJU.rde befeuchtet, wenn die 
Transpiration einen Grenzwert von 8g/10 dm2 Blattfläche und Stunde überstieg. Die Wärme
behandlung erfolgte an zwei ebenfalls strahlungsreichen Tagen pro Woche durch die Anhebung der 
Lüftungstemperatur auf 30 °C 
Neben der Erfassung des Pflanzenwachstums w1Jrde eine quantitative und qualitative Ertrags
bestimmung durchgeführt Die mit Echtem Mehltau prozentual befallene Blatt-fläche \.VUrde bonitiert 
und Keimprüfungen zur Bestimmung der Erreger vorgenommen. 

Ergebnisse 

Die Klimaregelungsstrategien beeinflußten das Wachstum der verschieden Gurkensorten nur 
unwesentlich. Der Mehltaubefall zeigte eine deutliche Sortenabhängigkeit, die in allen 
Klimaführungen zu beobachten war. Vor allem bei den toleranten bzw. resistenten Sorten ließ sich 
der Befall nrit Echtem Mehltau durch die Klimatisierungsmaßnahmen stark vermindern. 
Mit steigenden Mehltaubefal! verminderte sich das Wachstum der Seitentriebe, während der 
Fruchtertrag sich erst bei sehr starkem Mehltaubefäll verringerte. 
Keiner der beiden Erreger reagierte spezifisch auf die Klimaführung. Bei resistenten Sorten 
dominierte Sphaerothecafuliginea tendentiell gegenüber Erysiphe cichoacearum 
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Staatliche Lehr- und Forschungsanstalt für Landwirtschaft, 

Weinbau und Gartenbau, Fachbereich Phytomedizin, Neustadt/W. 

Eutypiose - Vorkommen, Verbreitung und Bedeutung im 

deutschen Weinbau 

Die Eutypiose ist eine in fast allen Weinanbaugebieten der Welt 

verbreitete Krankheit der Rebe. Der Erreger ist der Ascomycet 

Eutypa lata (Pers.: Fr.) Tul & c. Tul; ein Pilz der ausschließ

lich holzige Pflanzen parasitiert und nicht wirtsspezifisch ist. 

Erste Befallssymptome an Reben manifestieren sich frühestens nach 

12 Standjahren; in der Regel aber später. 

Berichte über ein sehr starkes Auftreten der Krankheit kamen in 

den letzten Jahren aus Frankreich und warfen die Frage auf, ob 

die Eutypiose auch im deutschen Weinbau vorkommt und ob sie ein 

Gefahrenpotential darstellt. In umfangreichen Untersuchungen 

konnte nachgewiesen werden, daß der Pilz in allen deutschen 

Anbaugebieten vorkommt, der Anteil kranker Reben aber relativ 

gering ist. Diese Aussage gilt aber nur in bezug auf symptomtra

gende Stöcke~ Untersuchungen an alten Reben aus zur Flurbereini

gung anstehenden Arealen ergaben, daß ein sehr hoher Anteil (bis 

90%) latent infiziert ist. Damit bildet die Eutypiose ein ernst 

zunehmendes Gefahrenpotential, wenn die Standzeit der Reben aus 

ökonomischen Zwängen heraus in Zukunft deutlich verlängert wird. 

Die Ausbreitung erfolgt über Ascosporen. Da aber bisher keine 

Perithecien an abgestorbenen Reben in Deutschland nachgewiesen 

werden konnten, liegt die Annahme nahe, daß das Inokulum von 

anderen Wirtspflanzen stammt; Waldgebiete, Streuobstwiesen
1 

Straßenbäume etc. können als Inokulumquellen fungieren. 

Eine Bekämpfung ist nur möglich durch präventive Maßnahmen. Da 

der Pilz über große Schnittwunden infiziert, sollten diese sorg

fältig mit Wundverschlußmitteln behandelt werden. 
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Bekämpfung des FalscheqJy1ehltaus der W~jmebe (Plasmopara viticolgJ__ 

Q!m.;J1J1.ntagonistische B_akterien 

Mikroorganismen, isoliert von ackerbaul1ch, forstlich und weinbaulich genutzten Böden sowie von 

Rebblattoberflächen, wurden hinsichtlich ihrer antagonistischen Wirkung gegenüber dem falschen 

Mehltau der Rebe, Piasmopara viticola, getestet Das Screening \Vllrde auf Blattscheiben, abgetrennten 

Blättern und Topfreben durchgeführt. Einige Isolate, Bakterien und Actinomyceten, konnten den 

Blattbefall des Pilzes bei protektiver Behandlung nahezu völlig hemmen. 1992 und 1993 "V!Urde die 

Wirkung von vier Antagonisten im Freiland untersucht_ Die Wirkung der biologischen Agenzien 

(Wirkungsgrad bis zu 70 %) konnte durch die Verhinderung des Abtrocknens der applizierten 

Organismensuspension sowie durch die Zugabe von Formulierungshilfsstoffen (Cellulose, Alginat, 

Xanthan) auf bis zu 97 % gesteigert werden 

Als mögliche Ursache der befallsvennindemden Wirkung V/Urden Veränderungen der Oberflächen

struktur von Rebblättern durch die Applikation des Antagonisten fJWinia herbicola mittels 

Rasterelektronenmlkroskopie {CRYOREM; Fixierung mit Glutaraldehyd und Kritisch-Punkt

Trocknung) beobachtet. Insbesondere die Untersuchungen mit dem CRYOREM zeigten deutliche 

Einflüsse der verschiedenen Applikationsformen (Kulturfiltrat, Flüssigkultur, Bakterien in Suspension) 

auf die Struktur von Rebblattobertlächen auf 

Um Informationen darüber zu erhalten, welches Entwicklungsstadium des Pilzes durch die biologischen 

Agenzien beeinflußt wird, vrorden Sporangienkeimtu1g und Zoosporenverhalten untersucht: Die 

Sporangienkeimung wurde auf bis zu 25 %- der KontroUe vermindert, die Anzahl der Stomata, an denen 

sich Zoosporen angelagert hatten, auf 1 % der Kontrolle reduziert. 

Interaktionen zwischen den Antagonisten und sechs für die Gärung \.Vlchtigen Hefen wurden in vitro 

untersucht, um mögliche Einflüsse der antagonistischen Organismen auf die Weinbereitung aufzuzeigen. 

Zwei Isolate verursachten eine leichte Veränderung des Wachstums einer Rasse von Saccharomyces 

cerevisiae. In einem weiteren Versuchskomplex erfolgten Mikrovinifikationen, d. h. der Most, 

Gärverlaufund Wein von mit Antagonisten behandelten Trauben -wurden analysiert. Bei einer Wartezeit 

von 21 Tagen zwischen Behandlung und Lese der Trauben wurden im Vergleich zur unbehandelten 

Kontrolle Gärhemmungen und damit einhergehende Veränderungen weinanalytischer Kenndaten 

(Alkohol, Restzucker u.a.) registriert. Diese negativen Beeinflussungen waren jedoch 28 und 35 Tage 

nach Applikation (der Mindestwartezeit für konventionelle Fungizide) nicht mehr vorhanden. 
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Ursachen des epidemischen Auftretens vom Roten Brenner (Pseudopezicu(a tracheiphila) am Wein 

Voraussetzung für das epidemische Auftreten des Roten Brenners der Rebe ist eine massive 

Inokulumqueile. Da Infektion nur durch Ascosporen erfolgen, welche im Laufe der Vegetationsperiode 

in Apothezien auf abgefallenen, übenvinterten Rebblättem gebildet werden, sind es vor allem steile 

Terrassen- und Hanglagen mit ftachgründigen, steinigen Böden, die von der Krankheit betroffen sind. 

Dort ist mit einer sehr großen Ansammlung von Inokulum zu rechnen. Die fehlende bzw. 

eingeschränkte Bodenbearbeitung in diesen Lagen sowie eine zur Vermeidung der Erosion eingesetzte 

Dauerbegrünung verhindert die schnelle Verrottung des Reblaubes. Weiterhin begünstigen leicht 

erwärmbare, skelettreiche Böden die Ausreifung der Fruchtkörper im Frühjahr. 

In der Regel erfolgen Infektionen nicht vor d-er Entfaltung des 5.-6. Blattes (Stadium 12). Durch 

kräftige Winde können Ascosporen weit verbreitet werden. Sie sind in der Lage, Trockenheit und Hitze 

über einen längeren Zeitraum, beispielsweise zwischen zwei Niederschlagsperioden, zu überdauern, 

ohne daß ihre Keimfähigkeit wesentlich dadurch beeinträchtigt wird. Weitere NiederscWäge, welche zur 

Durchfeuchtung des rotbrennerkranken Reblaubs beitragen, verursachen erneute Ascosporenausstöße 

aus nachreifenden Apothezien bis das Blattmaterial abgebaut ist Der Ascosporenflug ist offensichtlich 

nicht von bestimmten Temperaturen abhängig, wohl aber von den Niederschlägen. 

Hohe Niederschläge im 3- bis 6-Blatt-Stadium der Rebe führen zu massivem Befall, der die Blüte stark 

beeinträchtigt In regenreichen Sommern kann der Erreger auf bereits abgefallenen rotbrennerkranken 

Rebblättern eine weitere Generation von Fruchtkörpern bilden, welche noch im September 

Spätinfektionen hervonufen. Diese Spätinfektionen beeinträchtigen Wachstum und Ertrag jedoch nicht 

in dem Maße wie Infektionen, welche im V orblütestadium gesetzt werden 
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BOTRYLON R - ein neues Botrytizid für den Weinbau 

Der Grauschimmel (Botrytis dnerea Pers.) kommt im Weinbau in Form von Blatt-, Gescheins-, 

Stiel- und Beerenbotrytis vor. Botrytisinfektionen können vor allem in feucht-warmen Jahren 

starke Qualitätsminderungen und erhebliche Ernteausfälle verursachen. 

Nach wie vor sind im Rebschutz gegen Botrytis vorbeugende und unterstützende Maßnahmen 

not\Nendlg: luftige Erziehung der Rebstöcke, termingerechte Laubarbeit und Unkrautbe

kämpfung, harmonische Düngung, standortangepaßte Sorten/Unterlagenkombination und 

vor allem die sachgemäße Heu- und Saueiwurmbekämpfung 

Von der BBA-Braunschweig wurde 8otr1!on R als Spezialbotrytizid mit einem neuen Wirkungs~ 

prinzip für den Weinbau zugelassen. 

Botrylon R ist ein Kombinationsprodukt mit 25% Diethofencarb und 25% Carbendazim. 

Es werden sowohl BCM-resistente a!s auch Dicarboximid-resistente Botrytis-Stämme sehr gut 

erfaßt 

Es bilden sich auch gegenüber Botry!on R resistente Botrytis-Stämme heraus, die wiederum von 

Dicarboximlden oder anderen Wirkstoffgruppen gut erfaßt werden. 

Botry!on R wird mit 125 g/hl Wasser eingesetzt, was im Rebstadium 32~35 bei 16001/ha Wasser 

der Aufwandmenge von 2 kg/ha Produkt entspricht 

Wenn zur Blüte Heuwurmgespinste und dann Blütenreste wie z.B aufsitzende Käppchen von 

Botrytis befallen werden, ist angezeigt "in die abgehende Blüte" (Rebstand 25) oder zumindest 

"kurz vor Traubenschluß" (Rebstad. 32) Botrylon R einzusetzen. 

Der Termin Botrytis-Absch!ußbehandlung (Rebstad. 35) wird in vielen Jahren vor allem bei 

spätreifenden Sorten der erste Botry1on-Anwendungstermin sein 

Wir empfehlen max. 1 Anwendung von Botrylon R pro Saison im Wechsel mit anderen 

Wirkstoffgruppen, damit die weinbau!iche Praxis auf Jahre ein gut wirksames Botrytis~ 

Bekämpfungsmittel hat 

R = eingetragenes Warenzeichen der Hoechst AG 

Mitl. a. d. BioL Bundesansi. H. 301. 1994 



147 

M. Maixner 

Biologische Bundesanstalt, Institut für Pflanzenschutz im Weinbau, Bernkastel-Kues 

Übertragung der Vergilbungskrankheit von Weinbergsunkräutern auf Reben durch 

Zikaden 

Die in Deutschland auftretende Vergilbungskrankheit der Rebe wird durch ein pflanzen

pathogenes Mykoplasma (MLO) verursacht Bedingt durch die zunehmende Ausbreitung 

der Krankheit in verschiedenen deutschen Anbaugebieten traten nach dem Nachweis des 

Erregers die epidemiologische Fragen in den Vordergrund. Die Untersuchungen hatten 

zum Ziel, die bislang unbekannten Vektoren der Vergilbungskrankheit zu identifizieren 

und alternative Wirtspflanzen des Erregers in Weinbergen zu suchen. 

In die Untersuchung Wl.lfden Zikadenarten eingeschlossen, die entweder als MLO-Vekto

ren bekannt sind oder besonders häufig an Reben auftreten: die Cixiiden Hyalesthes obsole

tus und Oliarus panzeri, die Delphacide Asiraca clavicornis, und der Deltocephalide Neoalitu

rus fenestratus. Mit der PCR-Technik wurde versucht, den Erreger der Vergilbungskrank

heit in Zikaden und Unkräutern aus befallenen Weinbergen nachzuweisen. Durch Über

tragungsversuche mit Vicia faba und Rebsämlingen wurde die Fähigkeit der Zikaden zur 

MLO-Übertragung getestet. 

Der Erreger der Vergilbungskrankheit wurde in Nymphen und Adulten von H. obsoletus 
nachgewiesen. Sowohl Vicia faba als auch Rebsämlinge wurden durch H. obsoletus infiziert. 

Rebsämlinge entwickelten typische Symptome der Vergilbungskrankheit. MLO-Nach

weise und Übertragungsexperimente mit den anderen Arten verliefen negativ. 

H. obsoletus Vlird nur selten auf Rebblättern angetroffen. Die Zikade hält sich in Weinber

gen bevorzugt an Winden (Convolvolus arvensis), Brennesseln (Urtica dioica) und Schwar

zem Nachtschatten (Solanum nigrum) auf. In Winden und Schwarzem Nachtschatten konn

ten die Erreger der Vergilbungskrankheit nachgewiesen werden. An den Wurzeln infizier

ter Winden saugende Nymphen von H. obsoletus waren ebenfalls infiziert. Im Gegensatz 

zu dem einjährigen S. nigrum können die perennierenden Winden als Reservoir des Erre

gers der Vergilbungskrankheit in den Weinbergen dienen, von dem aus durch H. obsoletus 

die Übertragung auf Reben erfolgt. Es muß noch überprüft werden, ob ein Zusammen

hang zwischen der Lage von Krankheitsherden in den Weinbergen und dem Auftreten 

von Winden besteht. Allerdings ist nicht auszuschließen, das noch andere Zikadenarten 

die Vergilbungskrankheit auf Reben übertragen. 
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Neue Erfassungsmethode zur Bestimmung von Traubenwickler-Falterdichten im Weinbau 

Im deutschen Weinbau zählen die beiden Traubenwicklerarten Eupoecilia ambiguella Hbn. und 

Lobesia botrana Schiff. (Lepidoptera: Tortricidae) zu den bedeutendsten tierischen Schädlin

gen, die in der Regel bekämpft werden müssen. Grundlage für die Bestimmung des Bekämp

fungstermins mit Insekiziden war bisher in erster Linie die Erfassung des Falterflugverlaufs mit 

Pherornonfallen. 

Zur Klärung wissenschaftlicher Fragen über die Wirkungsweise und die Risikoabschätzung ei

ner Pheromonanwendung (Paarungsstörungsmethode/mating disruption technique) sind genaue 

Kenntnisse über die befallsbestimmenden Parameter wie die Falterdichte pro Flächeneinheit, 

das Geschlechterverhältnis und der Fortpflanzungsstatus von Falterweibchen notwendig. In 

pheromonbehandelten Flächen wurden zur Faltererfassung bislang Fangsysteme verwendet, 

deren Funktionsweise auf Lockwirkung basierte (Flüssigköderfalle, Lichtfälle). Da die 

Einzugsbereiche dieser "lockenden Fangsysteme" nicht oder nur unzureichend bekannt waren, 

ließen sich keine reproduzierbaren Aussagen über Falterdichten treffen. Zudem war nicht 

sichergestellt, daß ermittelte Parameter wie das Geschlechterverhältnis oder der Fort

pflanzungsstatus den tatsächlichen Gegebenheiten entsprachen. 

Mit einer neuen lockstofffreien Erfassungsmethode ist es nun erstmals gelungen, detaillierte In

formationen über die Falterdichte pro Flächeneinheit, das Geschlechterverhältnis und den Fort

pflanzungsstatus zu erhalten. Im Gegensatz zu den genannten Fangsystemen handelt es sich bei 

dieser neuen Methode um eine mobile Fangvorrichtung, die eine kontrollierte Aufnahme von 

Faltern unter definierten Bedingungen ermöglicht. Die Fangvorrichtung besteht aus einem Ga

zezelt (5 m Länge, 2 m Breite, 2 m Höhe), welches mit Hilfe eines Zeltgestänges in Ertrags

weinbergen installiert werden kann. Kräftiges Schütteln der eingeschlossenen Rebstöcke 

verursacht ein Auffliegen im Laub vorhandener Falter. Diese sammeln sich vorwiegend an der 

Zeltinnenseite, wo sie gut sichtbar mit Hilfe eines Handsaugers aufgenommen werden können. 

Somit kann die "kritische Falterdichte" in Zusammenhang mit der Paarungsstörungsmethode 

ermittelt werden. Dabei handelt es sich um den Schwellenwert, ab welchem mit einer Zunahme 

von "Zufallsbegattungen" und in der Folge erhöhtem Befall zu rechnen ist. 

Für die Erarbeitung einer präzisen Befallsprognose werden Larven-Befallsbonituren an Stand

orten, an denen die Falterdichte ermittelt wurde, durchgeführt, um Falterdichte-Befalls-Korre

lationen bestimmen zu können, Dies soll Aufschlüsse über den Gesamtumfang einer überle

bensfähigen Nachkommenschaft pro Falterweibchen geben. Dabei wird das langfristige Ziel 

verfolgt, auch in pheromonfreien Systemen zu einer genaueren Risikoabschätzung zu gelangen. 
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Untersuch.1.mgen zum Eiablage-Verhalten des Einbind.igen und des Bekreuzten 

Traubenwicklers (Eupoecilia ambiguella Hbn. und Lobesia botrana Den. und Schiff.) 

Weibchen von Eupoecilia ambiguella und Lobesia botrana legen ihre Eier gezielt an die 

Infloreszenzen (Gescheine) bzw. an die heranwachsenden Beeren der Reben. Die Ursache 

dieser gezielten Eiablage ist noch nicht geklärt. In Frage kommen olfaktorische, 

chemotaktile, taktile und optische Reize der Pflanze, die von den Faltern wahrgenommen 

werden und das Eiablage-Verhalten beeinflussen. Das Verhalten der Weibchen während der 

Eiablage und die für die gezielte Eiablage verantwortlichen Reize soHen in Laborversuchen 

untersucht werden. 

Beobachtungen im Labor zeigten, daß die Weibchen von E. ambiguella vor aliem während 

der Dunkelphase (Rotlicht) Eier ablegen. In Labo:rversuchen konnte bestätigt werden, daß 

die Weibchen Beeren gegenüber den Blättern zur Eiablage bevorzugen. 

Das Verhalten der Motten vor und bei der Eiablage konnte mit einer Video-Kamera im 

Detail aufgezeichnet werden, 

Die Tiere sind während der Eiablage-Phase sehr laufaktiv. Auf der Suche nach dem 

geeigneten Eiablage-Ort wird die Oberfläche mit dem Saugrüssel berührt. Gleichzeitig 

werden die Labialpalpen und die Antennen intensiv bewegt. Direkter Kontakt zwischen 

Labialpalpen bzw. Antennen und Objekt ist nicht zu erkennen. Vor der Eiablage wird die 

Oberfläche mit dem Ovipositor geprüft, an dem feine Haare zu erkennen sind. Die Dauer 

des Abtastens variiert stark. 

In Objektvergleichen wurde die Rolle der Wachsschicht für die Akzeptanz der Beere als 

Eiablage-Ort untersucht. Die Wachsschicht wurde mit Papiertüchern vorsichtig entfernt. 

Weibchen von E. ambiguella legten weniger Eier auf abgeriebene Beeren (ohne Wachs), 

wenn gleichzeitig unveränderte Beeren angeboten wurden. Die Verhaltensweise der 

Weibchen wurde über einen Zeitraum von 15 Minuten protokolliert. Extrakte aus 

Beerenwachs sollen hinsichtlich ihrer Bedeutung für das Eiablage-Verhalten untersucht 

werden. 
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Untersuchungen zur Populationsdynarnik bei Kräuselmilben (Calepitrimerus vitis Nal.) 

an Reben 

Die Kräuselmilbe wurde in den letzten Jahren ein zunehmendes Problem in vielen deutschen An

baugebieten. Die in der Rebknospe überwinternden envachsenen Tiere schädigen die Rebe 

unmittelbar bei Vegetationsbeginn. In Abhängigkeit vom Befallsgrad der Knospen, der Wüchsigkeit 

der Rebanlage sowie dem vorhandenen Gegenspielerpotential (Raubmilben), sind nach dem 

Rebenaustrieb unterschiedlich hohe Tierdichten am Blatt festzustellen. In geschwächten Anlagen 

und starkem Winterknospenbesatz (mehr als 50 Tiere je Knospe) sind zu Vegetationsbeginn 

beispielsweise Werte von 60 - 100 Kräuselmilben je Blatt zu finden. In solchen Anlagen ist keine 

ausreichende weitere Entwicklung der Triebe möglich. Es ist auffällig, daß so starke Schäden nur 

in nahezu raubmilbenfreien Rebflächen auftreten. 

In mittelstark befallenen, wüchsigen Anlagen mit durchschnittlichem Raubmilbenbesatz sind nach 

Rebenaustrieb bis Ende Juni nur wenige Kräuselmilben am Rebblatt vorhanden. Das starke Trieb

und Blattwachstum der Rebe in dieser Phase führt allem Anschein nach zu einer Verringerung der 

Tierdichte je Blatteinheit. In der Vegetation ist ein Aufwandern der Tiere an die Blätter der 

Triebspitzen zu beobachten. Ab Anfang August erfolgt dann in diesen Bereichen ein starker 

Anstieg der .Kräuselmilbenpopulation am Rebblatt, die im September ihren Höhepunkt erreicht und 

danach wieder abfällt. 

In den Rebwinterknospen sind ähnlich der Verteilung an der Laubwand, von der basalen bis zur 

apikalen Insertion am Trieb, steigende Tierzahlen festzustellen. Die geringsten Tierdichten sind 

immer in den stammnahen Knospen des Zielholzes vorhanden, obschon diese Bereiche die größten 

Schäden beim Rebenausrrieb aufweisen. Ob ein Zuwandern von Kräuselmilben vom Stammkopf in 

den basalen Triebbereich als Ursache dieser Schäden betrachtet werden kann, ist bislang nicht 

nachgewiesen. Am Stammkopf überwintern maximal 20 % der Tiere im Vergleich zum Zielholz. 
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Nachweis von Grapevine Leafroll associated Virus I und III (GLRaV 

I und III) bei Reben 

Die Blattrollkrankheit an Reben wird in Deutschland vorwiegend 

durch GLRaV I verursacht. Inzwischen konnte jedoch nachgewiesen 

werden, daß im Weinanbaugebiet Pfalz GLRaV III weiter verbreitet 

ist als bisher angenommen. Da die Krankheitssymptome im Freiland 

oft nicht eindeutig sind, wurde untersucht, ob die Grünveredlung 

im Gewächshaus im Rahmen der Gesundheitsselektion für Routine

testungen einsetzbar ist und schnellere und vor allem eindeutigere 

Ergebniss,e liefert. Die Ergebnisse der Grünveredlungsversuche wur

den außerdem mit dem serologischen Virusnachweis und dem herkömm

lichen Pfropftest mit anschließendem 3jährigen verbleib in der 

Rebschule verglichen. 

Um im Gewächshaus eine gute Symptomausprägung bei der Blattroll

krankheit zu erhalten, müssen die Pflanzen nach der Veredlung 2-3 

Wochen bei 32° c wachsen, bevor sie konstanten 20° c ausgesetzt 

werden. Je nach dem Alter der Pflanzen bei der Wärmedisposition, 

können die Pflanzen nach 18-22 Wochen bonitiert werden. 

Für den Nachweis von GLRaV I sind Cabernet franc, Spätburgunder 

und LN 33 gleich gut geeignet. Bei einer GLRaV III-Infektion sind 

bei Cabernet franc die Symptome am deutlichsten ausgeprägt, ge

folgt von Spätburgunder und LN 33, und zumindest anfangs eindeutig 

abzugrenzen von einer Infektion mit GLRaV I. Bei einer Doppelin

fektion von GLRaV III und Grapevine fleck virus sind die Symptome 

im Vergleich zu einer GLRaV III-Infektion wesentlich stärker und 

nicht mehr von einer GLRaV I-Infektion zu unterscheiden. 

Mitl. a. d. Bio!. Bundesans!. H. 301, 1994 



152 

Bauer, Carsten1
; Schulz, Thomas F.2

; Lorenz,. Dieter1; Eichhorn~ Klaus Werner19
; Pfapp, 

Rll!f' 

1Staatl. Lehr- und Forschungsanstalt, Abteilung Phytomedizin, Neustadt/W., 
'VITOlAB, Bahnhofstr. 46, 74348 Lauffen und 
3Fakultät für Biologie, Lehrstuhl Mikrobiologie der Universität Kaiserslautern, Kaiserslautern 

Populationsdynamik von Agrobacterium vitis in Weinreben während der Vegetationsperfode 

Innerhalb einer Vegetationsperiode wurde der Verlauf der Populationsdynamik des systemisch in der 

Weinrebe lebenden Pathogens, Agrobacterium vitis, bei den Sorten Riesling und Müller-Thurgau 

untersucht. Zweijährige, thermotherapierte Reben wurden in der dritten Maiwoche mit A. vitis 

Stamm NW90 inokuliert. Es wurden jeweils fünf Reben der beiden Sorten pro Woche aufgearbeitet 

und die Populationsstärke von A. vitis in neuzugewachsenen Trieben, an der Inokulationsstelle, im 1-

und 2-jährigen Holz, in der Unterlage und in den Wurzeln bestimmt. Die Populationsstärke lag aus

serhalb der Inokulationsste1le wä..h.rend der gesamten Versuchsdauer unter einer statistisch abzusi

chernden Zahl. An der Inokulationsstelle konnte ein von der Jahrezeit abhängiger Verlauf der 

Populationsstärke festgestellt werden. Nach 

Erreichen eines Maximums der Populations

stärke gegen Ende Mai fiel diese auf ein nie

driges Niveau ab, stieg ab Oktober 'Nieder an 
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konnte aufgezeigt werden. Obwohl der Ver- ~---'.:'.:'.:__ September Nol/OOJOSf January 

lauf der Populationsdynarnik bei beiden untersuchten Rebsorten weitestgehend parallel verlief, wur

den sortenspezifische Unterschiede sowohl in der Quantität als auch im jahreszeitlichen Verlauf der 

Populationsschwankungen festgestellt Eine Verlagerung von pathogenen Bakterien bis in den Wur

zelbereich konnte erst 15 Wochen nach Inokulation konstatiert werden. 

Die Bedeutung der Populationsdynamik wird im Zusammenhang mit epidemiologischen _,c\spekten 

diskutiert 
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Diagnose 

R. Koenig, M Kruse, A. Hoffmann, A. Kaufmann und U. Commandeur 

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, 
Institut für Biochemie und Pflanzenvirologie, Braunschweig 

Identifizierung von Stammgruooen des Rizomaniavirus {BNYVV) mit Hilfe von Restriktions- und 

SSCP-Analysen von RT-PCR-Produkten 

Die durch das BNYVV hervorgerufene Zuckern1benrhizornanie hat sich seit ihrer ersten 

Beschreibung in Jtalien in den 50er und in Japan in den 60er Jahren auf fast alle größeren 

Zuckerrübenanbaugebiete der Welt ausgebreitet. Serologische Untersuchungen hatten bisher 

keine Hinweise darauf ergeben, daß es verschiedene Stammgruppen des BNYVV geben könnte. 

Züchter haben allerdings die Beobachtung gemacht, daß teilresistente Neuzüchtungen in 

verschiedenen Regionen einen unterschiedlich hohen Resistenzgrad aufweisen können. Wir 

haben deshalb von Zuckerrübeneinsendungen aus Europa, USA und Asien RT-PCR-Produkte für 

verschiedene BNYVV-Genomabschnitte hergestellt, die alle im Verdacht stehen, einen 

besonderen Einfluß auf die pathogenen Eigenschaften des Virus zu haben. Die mit i 5 

verschiedenen Restriktions-Endonukleasen erha!tenen Spaltmuster der RT-PCR-Produkte 

ebenso wie SSCP-(singie strand conformation polymorphism)-Ana!ysen zeigen eindeutig, daß es 

mehrere molekuiarbiologisch klar unterscheidbare Hauptgruppen des BNYVV gibt. Am 

häufigsten ist der A-Typ, der in Süd- und in Westeuropa, den USA und in Japan identifiziert 

wurde. Der B-Typ kommt in Teilen von Frankreich und Deutschland vor. BNYVV-Herkünfte aus 

der Volksrepublik China zeigen eine größere Ähnlichkeit zum A-Typ als zum 8-Typ, sollten aber -

entgegen unserem ursprünglichen Vorschlag - wahrscheinlich vom A-Typ abgetrennt und als C

Typ bezeichnet werden. Mischinfektionen mit dem A- und dem B-Typ wurden in Frankreich, 

Österreich und in Deutschland im Niederrheingebiet festgestellt Der A- und B-Typ sowie der B

und der C-Typ unterscheiden sich im Hüllproteingen-Bereich in c. 3,5 % ihrer Basen, während 

sich der A- und der C-Typ in diesem Genom-Bereich in c. 1,2 % der Basen unterscheiden. 

Innerhalb der einzelnen Stammgruppen scheinen die Nukleotidsequenzen einen hohen Grad an 

Konstanz zu besitzen. A~Typ-lso!ate des BNYVV aus dem früheren Jugoslawien, aus der 

früheren Tschechoslowakei und aus Belgien haben identische Hüllproteingen~Sequenzen. Im 

triple gene block~Bereich unterscheiden sich ein deutsches und ein französiches B~Typ-lsolat in 

nur 0, 1 % der Nukleotide. Die meisten Basenaustausche zwischen den drei Stammgruppen 

führen nicht zu Aminosäureaustauschen, Die wenigen Aminosäureaustausche im Hüllprotein~ 

Bereich des A- , B~ und C-Typs liegen außerhalb der früher von uns ldentrfizierten antigenen 

Bereiche. Das ist wahrscheinlich der Grund dafür, daß sich die verschiedenen Stammgruppen 

serologisch nicht unterscheiden lassen. 

Wir danken dem Internationalen Zuckertorschungsinstitut (IIRB) und der Gemeinschaft zur 
Förderung der privaten Deutschen Pflanzenzüchtung für finanzielle Unterstützung. 
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U Ahrens, B. Schneider, K.-H. Lorenz, H. Kison und E. Seemüller 

Biologische Bundesanstalt für Land und Forstv.rirtschaft 

Institut für Pflanzenschutz im Obstbau, Dossenheim 

Entwicklung von gruppen- und pathogenspezifischen Primern für den PCR:Nachweis von 

pflanzenpathogenen Mycoplasmen 

Pflanzenpathogene Mycoplasmen, die bisher als lv!LOs (mycoplasmalike organisms) bezeichnet 

vro:rden, in Zukunft aber Phytoplasmen genannt werden sollen, rufen eine Vielzahl von Krankheiten 

hervor. Durch Restriktions- und Sequenzana!yse ribosomaler 16S RNA- (16S rRNA-) Gene konnten 

die Phytoplasmen in mehrere phylogenetische Gruppen, Untergruppen und Pathotypen differenziert 

werden. Vor allem in Gehölzen kommen die Phytoplasmen oft in einer so geringen Besiedlungsdichte 

vor, daß sie mit mikroskopischen und serologischen Methoden sowie mit Hybridisierungstechniken 

nicht oder nur schwierig nachweisbar sind. Wesentlichlich empfindlicher als diese Vetfahren sind 

Methoden, die auf der Polymerase-Kettenreak.tion (PCR) beruhen. Zur Entwicklung von Primern für 

die PCR wurden Sequenzen der 16S rDNA sowie der "Spacer"-Region zwischen dem l6S und 23S 

rRNA-Gen zahlreicher, phylogenetisch unterschiedlicher Phytoplasmen sowie anderer Prokaryoten 

miteinander verglichen. Ribosomale Sequenzen zeichnen sich durch das Vorhandensein von 

konservierten und variablen Bereichen aus, wobei die Spacer-Region eine höhere Variabilität 

auftveist als das 16S r&~A-Gen selbst. Der unterschiedliche Konservierungsgrad der analysierten 

Sequenzen erlaubte die Selektion von Primern unterschiedlicher Spezifität. So konnten durch 

Verwendung konservierter Sequenzen Primer entwickelt werden, mit denen DNA aUer bekannten 

Phytoplasmen amplifiziert werden kann, während andere Prokaryoten nicht erkannt werden. 

Andererseits ist es gelungen, aus variablen Regionen Primer auszuwählen, die für einze]ne 

phylogenetische Gruppen wie z.B. die Apfeltriebsucht- oder die Astervergilbungsgruppe spezifisch 

sind. Auch eine noch spezifischere Detektion auf der Ebene bestimmter Pathotypen ( z. B. des 

Erregers der Vergilbungskrankheit der Weinrebe) konnte mit ribosomalen Primem erzielt werden. 

Bei der Untersuchung einer großen Zahl von Proben zeigte sich, daß es mit ribosornaJen Primern 

möglich ist, alle Typen eines bestimmten Taxons oder Pathogens nachzuweisen, was mit Primern aus 

nichtribosomalen DNA-Sequenzen nicht gelang. 
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E. Seemüller, B. Schneider, R Mäurer, U. Ahrens, H. Kison und K-H. Lorenz 

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft 

Institut für Pflanzenschutz im Obstbau, Dossenheim 

Phylo.ru;._net!sche Klassifizierung der pflanzenpathQ.genen Mycop!asmen 

Über die phylogenetische Stellung der pflanzenpathogenen Mycoplasmen (Phytoplasmen) und ihren 

ven~mndtschaftlichen Beziehungen untereinander war wegen der Nichtkultivierbarkeit dieser 

Organismen bisher nur wenig bekannt. Durch Restriktions- und Sequenzanalyse des l 6S r.RNA-Gens 

konnte nun geklärt werden, daß die Phytoplasmen eine verhältnismäßig kohärente Gruppe darstellen, 

die bestimmten Acholepiasmen und Anaeroplasmen phylogenetisch nähersteht als anderen 

zellwandlosen Prokaryoten (Mollicutes) einschließlich der pflanzen-pathogenen Spiroplasmen. 

Innerhalb der Phytoplasmen ließen sich nach Untersuchung eines uwSangreichen Materials 6 

Hauptgruppen und einige Untergruppen unters-cheiden. Im einzelnen konnten folgende Gruppen 

differenziert werden: (1) die Astemvergilbungs- (aster yel!ows-) Gruppe, die das Kleevergrtinungs

Phytoplasma und eine Reihe anderer Phytoplasmen von krautigen Pflanzen beinhaltet und in der sich 

die Erreger des Stolburs der Solanaceen und der Vergilbungskrankheit der Weinrebe als 

Untergruppe abtrennen lassen; (2) die Apfeltriebsuchtgruppe, die auch die Erreger des Birnenverfalls 

(pear decline) und der europäischen Steinobstvergilbung (European stone frult yellows) beinhaltet 

sowie in Eiche und Kreuzdorn (Rhamnus frangula) vorkommende Phytoplasmen umfaßt; (3) die 

Erreger von faba bean (Viciafaba) phyllodie und crotalaria witches' broorn; (4) die Steinobst

Pathogene der X-disease-Gruppe, die den Erreger der Hexenbesenkrankheit der Heidelbeere 

beinhaltet; (5) die sugarcane white leaf-Gruppe, die den Erreger des rice yellow dwarfumfaßt; und 

( 6) die elm yellows- ( elm phloem necrosis-) Gruppe, die die Erreger der flavescence doree der 

Weinrebe und der Rubusverzwergung (rubus stunt) beinhaltet und in der sich die Erreger von ash 

yellows und brinjal (Auberginen) little leaf als Untergruppe abtrennen lassen. Es ist anzunehmen, daß 

der Trivialname Phytoplasma zur Gattungbezeichnung für die nichtspirilligen pflanzen-pathogenen 

Mycoplasmen erhoben v.,rird und die beschriebenen Gruppen auf dem Niveau der Art bzw. Unterart 

in Zukunft unterschieden werden. 
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F. Niepold 

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, Institut für Pflanzenschutz in Ackerbau 
und Grünland, Braunschweig 

Anwendung der Polymerase-l\ettenreaktion zum Nachweis von pflanzenpathogenen Bakterien und 
Pilzen an Kartoffeln 

Die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) setzt sich im wachsenden Maße als eine erfolgreiche Diagno

semethode in vielen Bereichen der Pflanzenpathologie durch. Dabei erstreckt sich die Anwendung 

nicht nur auf die Bereiche Viren und Mykoplasmen, sondern auch auf Bakterien und Pilze. Eine For

derung des modernen Pflanzenschutzes an neue Nachweismethoden ist ihre vergleichsweise höhere 

Empfindlichkeit, aber auch ihre Praktikabilität. 

Beispielhaft so!! die Entwicklung von PCR-Nachweisen am Quarantäneerreger Clavibacter michiga

nensis ssp. sepedonicus (C. s.), dem Erreger der Bakterienringfäule an Kartoffeln, sowie 

Phytophthora injestans (P. inf), dem Erreger der Kraut- und Knollenfäuie der Kartoffel, vorgestellt 

werden. 

PCR-Nachweise reagieren besonders empfindlich auf Verunreinigungen mit Kartoffelstärke. Deshalb 

werden zur Aufreinigung DNA-bindende Säulen vervvendet. Zusammen mit einer Optimierung von 

Extraktionsbedingungen war die DNA in einer PCR amp!ifizierbar. Im Gegensatz zu anderen pflan

zenpathogenen Bakterien, wie beispielsweise Erwinia carotovora ssp. atroseptica (Eca) traten bei 

C. s. Schwierigkeiten bei der Gewinnung von amplifizierbarer DNA auf Ein Grund dafür könnte die 

für das Gram positive Bakterium C. s. charakteristische Nukleotid-Zusammensetzung sein. Nach 

Optimierung sämtlicher Fak~oren war für C. s. nur eine Nachweisgrenze von ca. 104 Zellen pro ml 

Kartoffelknollenextrakt erzielbar, während vergleichsweise bei Anwendung der gleichen Extrak

tionsmethode bei Eca bis zu 102 Zellen pro ml Kartoffelknollenextrakt nachweisbar waren. 

Die Möglichkeit einer PCR-Diagnose bei pflanzenpathogenen Pilzen wurde beispielhaft an P. inf 

überprüft. Wurden mit P. inf infizierte Kartoffelkno!lenextrakte über DNA-bindende Säulen aufge

reinigt, waren PCR-Signale mit einer Empfindlichkeit von I ng Myzelgewicht erzielbar. Zur Zeit 

erfolgen weitere Spezifitäts- und Sensitivitätsstudien 
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E Graser, A. Riedel-Preuß, C. van der Hoeven und J. Landsmann 

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, 
Institut für Biochemie und Pflanzenvirologie, Braunschweig 

Eliminierung von Agrobakterien aus gentechnisch veränderten Pflanzen 

Die überwiegende Mehrzahl der zur Freisetzung in die Umwelt anstehenden gentechnisch 
veränderten Kulturpflanzen ist mit Hilfe von Agrobak:terien transformiert worden. Diese 
Agrobakterien können unter Umständen in den Pflanzen persistieren. Aufgrund ihrer 
Fähigkeit, die enthaltenen artfremden Gene auf die umgebende Ackerbodenmikroflora zu 
übertragen, sind sie in den freigesetzten Pflanzen unerwünscht. In den meisten Fällen wird 
zwar aus einer Verbreitung der Gene kein Risiko erwachsen, dennoch sollten Methoden zur 
Beschränkung dieser Möglichkeiten und zur Diagnose bereitstehen. 
Der Nachweis auch geringster Mengen von Agrobakterien wird einerseits durch Kultivierung 
von angeschnittenen Pflanzenteilen auf für Bakterien geeigneten Nährböden und andererseits 
durch Polymerase-Kettenreaktion (PCR) mit DNA-Präparationen aus Pflanzenextrakten 
gefühn. Die PCR-Amplifikationsprodukte sind DNA-Fragmente definierter Größe, die auf 
Agarosegelen elektrophoretisch aufgetrennt, durch Anfärbung sichtbar gemacht und durch 
Hybridisierung mit geeigneten DNA-Sonden spezifisch identifiziert werden können. 
Wir demonstrieren am Beispiel Tabak, daß die zur Transformation vePNendeten 
Agrobakterien aus den Pflanzen nachträglich eliminiert werden können. 
1. Zur Eliminierung sind züchterische Kreuzungen geeignet, da die Agrobakterien 
nachweislich (bei Tabak) nicht durch Samen weitergegeben werden. Kreuzungen sind jedoch 
nicht in allen Kulturpflanzen zur Massenvermehrung geeignet (z.B. Kartoffel). 
2. Bestimmte Antibiotikatherapien können bei der somatischen Pflanzenvermehrung in vitro 
angewendet werden. Die Unterdrückung der Bakterienvermehrung kann so Bakterien-freie 
Pflanzenregenerate produzieren. 
3. Bei der Separierung von Pflanzengewebe in Einzelzellen wird angestrebt, interzellulär 
persistierende Bakterien auszuschließen. Unter Antibiotika werden aus diesen Protoplasten 
neue Pflanzen regeneriert. 
4. Meristemkultur, ausgehend von Sproßspitzen < 0,2 mm, kann unter sterilen Bedingungen 
zur Regeneration Agrobakterien~freier Pflanzen führen. Bei der Virus-Eliminierung wird 
diese Methode kommerziell angewendet. 
Bei der gentechnischen Transformation von Pflanzen werden im allgemeinen Agrobakterien 
verwendet, die nicht mehr phytopathogen sind. Aus freigesetzten Pflanzen, die eventuell noch 
geringe Mengen solcher Agrobakterien enthalten, envachsen weder Risiken für die 
Pflanzengesundheit, noch können durch die Agrobakterien im Freiland fremde Pflanzen 
transformiert werden. 

Danksagung: Frau U. Köllner danken wir für ausgezeichnete technische Hilfe. 

Literatur: 
Van der Hoeven, C., Dietz, A., Landsmann, J. (1991): Latente Agrobakterien in transgenen 

Pflanzen nachgewiesen. NachrichtenbL Deut. Pflanzenschutzd. 43,249 - 251 
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Krämer) Ilona 

Bundesanstalt für Züchtungsforschung an Kulturpflanzen, Aschersleben 
Institut für Pathogendiagnostik 

Charakterisierung und Differenzierung von Xanthomonas campestris-Pathovaren mittels 

PCR 

Ausgehend von isolierter genomischer DNA wurden Untersuchungen zur Charakterisierung und 

Differenzierung von Xcmthomonas campestris-Pathovaren mit Hilfe der Polymerase-Kettenreaktion 

(PCR) durchgeführt. Dabei kam die RAPD-Technik (random arnplified polymorphic DNA) zum 

Einsatz, bei der Mllkürliche, zufällige 1 Oer Nukleotidsequenzen a1s Primer verwendet werden. Die 

DNA-Proben wurden mit 40 verschiedenen Primern analysiert. Es konnten Primer gefunden werden, 

die es ermöglichen, die einzelnen Pathovare anhand der resultierenden Bandenmuster zu unterschei

den. Dabei ergab jede Pathovar ein bis drei charakteristische Banden. Für Xanthomonas campestris 

pv. pelargonii \VUrde bei Verwendung des Primers 09 ein spezifisches Amplifizierungsproduk:t mit 

340 bp erhalten. 

Weitere Untersuchungen dienten der Differenzierung von Bakterienisolaten innnerhalb der Pathovar 

pelargonii. Die geprüften Isolate entstammen der Bakterienstammsammlung des Institutes für 

Pathogendiagnostik Aschersleben oder vVUrden aus verschiedenen Gegenden Deutschlands erhalten_ 

Die bisher erzielten Ergebnisse zeigen, daß sich die Isolate zwei bis drei Bandenmustergruppen 

zuordnen lassen. 

Die Untersuchungen sind ein Beitrag zur Entwicklung von spezifischen und empfindlichen Nach

weisverfahren. 
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Stefan Bereswill und Klaus Geider 

Max~Planck~Institut für medizinische Forschung, Jahnstr. 29, D-69120 Heidelberg 

Nachweis und Charakterisierung des Feuerbranderregers Erwinia amylovora durch 

!'CR-Analysen 

Der spezifische, jedoch arbeitsaufwendige molekularbiologische Nachweis des Feuer

branderregers Erwinia amylovora durch DNA-Hybridisierung "1Nl.lrde durch PCR (Poly

merasekettenreaktion)-Analyse ersetzt [l]. Als spezisches Produkt wurde ein 0.9 Kilobasen 

(kb) großes DNA-Fragment des Plasmids pEA29 amplifiziert, während bei Verwendung von 

DNA anderer Pflanzen-assoziierter Bakterien keine Bande dieser Größe im Agarose-Gel 

gefunden wurde. Die Bakterien konnten dem Ansatz direkt zugegeben werden. Durch Lyse mit 

dem milden Detergenz Tween 20 wurde die Sensitivität des Nachweises auf etwa 50 E. 

amylovora-Zellen verbessert. Die spezifische Bande wurde bei Analyse von E amylovora

Stämmen aus verschiedenen geographischen Regionen und in Gegenwart anderer Pflanzen

assoziierter Bakterien erhalten. Der Feuerbranderreger konnte damit in Blättern, Rinden

stücken, Früchten und Pollen von infizierten Pflanzen nachgewiesen werden. 

Obwohl E. amylovora-Stämme ohne das 29 kb-Plasmid bisher nicht aus natürlicher 

Umgebung isoliert wurden, sind weitere molekularbiologische Nachweismethoden von Vorteil, 

falls ein isolierter Stamm zwar Kriterien für den Feuerbranderrger erfüllt, jedoch mit dem 

beschriebenen Nachweis kein Signal geben würde. Auch eine unabhängigie Bestätigung des 

pEA29-Signals ist gelegentlich wichtig. Dies v,,'Urde durch PCR-Amplifikation eines 1.5 kb 

großen DNA-Fragments aus dem Bereich der Gene für die Exopolysaccharid-Synthese des 

Bakteriums erreicht. Das verwendete Primer-Paar eignete sich auch zur Analyse von Misch

populationen. 

PCR-Amplifikation und anschließende Restriktionsanalyse der 16S rDNA von E. 

amylovora ergab mit dem Enzym HaeIII ein spezifisches Muster von DNA-Fragmenten. Durch 

die Abwesenheit eines Fragments von 280 Basenpaaren konnte E amylovora von anderen 

Bakterien insbesondere innerhalb der Gattung Envinia unterschieden werden. Für diesen 

Nachweis muß der Organismus in Reinkultur vorliegen. 

Außerdem wurde durch Random-Primer (RP-PCR) nach Amplifikation mit einem 

unspezifischen Primer ein sogenannter 11Fingerprint1r erzeugt, der ein für E. amylovora 

spezifisches Bandenmuster darstellt. Auch diese Methode ist nicht für die Analyse von 

Mischpopulationen geeignet, da Banden von DNA der Begleitflora das spezifische Muster 

überlagern können. 

Literatur: 1) Stefan Bereswill, Armin Pahl, Peter Bellemann, Wolfgang Zeller, and Klaus 
Geider (1992). Sensitive and species-specific detection of Erwinia amylovora by polymerase 
chain reaction analysis. Applied and Environmental Microbiology 58: 3522w3526. 
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0. Hering, H.I. Nirenberg und G. Deml 

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft 
Institut für Mikrobiologie, Berlin-Dahlem 

Grenzen und Möglichkeiten der RAPD-Analysen zur Charakterisierung 
von Pilzen 

(Limits and possibilities of RAPD analyses for the characterization of fungi) 

Die „Random A.rnplified Polymorphie DNA" - RAPD - wird zunehmend zur Differenzierung von 
Organismen eingesetzt. Mittels willkürlich ausgewählter Oligonucleotide werden während der 
Polymerase-Kettenreaktion DNA-Fragmente vervielfältigt, die nach e!ektrophoretischer 
Auftrennung als genomtypische Bandenmuster erscheinen. Durch Vergleich solcher Banden
muster können Isolate zunächst gruppiert und unter Verv.,endung von Referenzstämmen 
identifiziert werden. Gegenüber herkömmlichen DNA Techniken (DNA fingerprinting, RFLP) 
liegen die Vorteile der RAPD in der schnellen Analyse hoher Probenzahlen, dem geringen 
apparativen Aufwand und dem Bedarf an kleinen DNA-fv{engen. Im Gegensatz zu biochemischen 
oder physiologischen Tests werden RAPD-Untersuchungen von Kultivierungsfaktoren nicht 
beeinflußt 

Eine Identifikation von Pilzen auf der Ebene von Rassen (z. B. Fusari11m oxy.'>porum f sp. 
vasinfectum, Rasse l - 6), spezialisierten Formen (z. B. bei Fusarium oxy.<;porum) oder Formen 
(z.B. Drechslera teres, zwei Formen) ist möglich. Ebenso zeigen die Varietäten acufonn;s und 
herpotricho;des (bzw. R- und W-Typ) von Pse11docercosporella herpotrichoides unter
schiedliche Bandenmuster. Auf der Artebene sind die RAPD-Muster zur sicheren Abgrenzung 
morphologisch ähnlicher Isolate einsetzbar (z. B. Drechslera~Arten an Lolium, Martiella
Fusarien). 

Grenzen der RA.PD sind mit der genetischen Variabilität der Pilze zu begründen I) so fällen die 
außereuropäischen lsolate von F. samb11ci1111m aus dem arttypischen Muster; 2) bei taxonomisch 
weniger gut bearbeiteten Arten oder bei Arten mit apathogenen Stämmen, wie z. B. 
F tabacinum, können mehrere Bandenmustergruppen auftreten - die Existenz weiterer 
Untergruppen (möglichenveise spezialisierte Formen) ist hier zu vermuten; 3) morphologisch 
degenerierte Stämme lassen sich üblichenveise identifizieren; bei manchen Arten mit höheren 
Mutationsraten auf nährstoffreichen Nahrmedien ist jedoch mit Unterschieden in den 
Bandenmustern zu rechnen 

In diesen Fällen hilft die Untersuchung der nicht kodierenden Bereiche der ribosmalen DNA (ITS
Region) mittels Restriktionsenzymen weiter_ Im Gegensatz zur genomischen DNA sind diese 
Bereiche weniger stark variabel, so daß eine Klassifizierung auf höherer Ebene möglich ist 
Anhand der Restriktionsmuster slnd alle Isolate von F. sambuchwm einheitlich, während 
F. tabacinum in drei Gruppen zerfällt 

Unter Berücksichtigung der genetischen Variabilitat von Pilzen ist die RAPD eine rasche und 
sichere Methode zur Charakterisierung der morphologisch nicht zu differenzierenden Rassen und 
spezialisierten Formen 
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L Fecker, A Kaufmann, U. Commandeur, G, Himm!er, R. Koenig and W. Burgermeister 

Biologische Bundesanstalt für Land· und Forstwirtschaft 
Institut für Biochemie und Pflanzenvirologie 
Messeweg 11, D 38104 Braunschweig 

Expression der Antigen·bindenden Regionen von monoklonalen Antikörnern (siaqle chain 
tragments scFYI gegen Struktur- und Nichtstmkturproteine des Rizomaniavirus (BNYVV) in 
Bakterien und höheren Pflanzen- Neue Wege zur Gewinnung von diagnostischen Reagentien 
und zur Resistenzinduktion 

cDNA·Sequenzen für die variablen Regionen der leichten und schweren Ketten von 

monoklonalen Antikörpern gegen das Hüllprotein und das für die Symptomausprägung wichtige 

25K-Nichtstrukturprotein des Rizomaniavirus (BNYVV) wurden mit Hilfe von PCR amplifiziert und 

in einem speziellen Vektorsystem durch eine linkerMSequenz miteinander verbunden. Mit Hilfe 

der erhaltenen Konstrukte ist es uns gelungen, die für die Antigenbindung notwendigen Regionen 

der Antikörper kombiniert zu einem Einzelmolekül, dem sog. single chain fragment (scFV), in 

Bakterien und nach Umklonierung in andere Vektorsysteme auch in höheren Pflanzen zu 

exprimieren. Da Bakterienkulturen leicht zu vermehren sind, bietet sich die Produktion von scFv 

in Bakterien als Alternative zur Produktion von Antikörpern in Mäusen oder Asclteszellkulturen an. 

Die Ausbeute und die Bindungsfähigkeit der von uns erhaltenen scFv liegt zur Zeit noch unter 

den mit intakten Antikörpern erhaltenen Werten, jedoch eröffnet sich bei den scFv die Möglichkeit 

einer gezielten Modifikation wichtiger Eigenschaften, z.B. der Bindungsfähigkeit an homologe und 

heterologe Antigene, der Bindungsfähigkeit an EUSA·Platten, der Konjugierbarkeit mit Enzymen 

oder anderen Markerproteinen durch Kombination der leichten und schweren Ketten 

verschiedener Antikörper und durch ein gezieltes antibody design auf cONAMEbene. Durch 

Expression von scFv gegen das Hül!protein des artichoke mottfed crinkle virus in N. benthamiana 

ist es Tavladoraki et aL (Nature 366, 469-472, 1994) küizlich gelungen, die transformierten 

Pflanzen weitgehend resistent gegen das Virus zu machen. In eigenen Versuchen ist es uns 

gelungen, scFvgegen das Hüllprotein des BNYVV in Nicotiana tabacum und N. benthamiana zu 

exprimieren. Außerdem wurden Stämme des BNYVV gewonnen, die N. benthamiana systemisch 

infizieren. Nach Gewinnung von Samen aus den transformierten Pflanzen kann geprüft werden, 

ob scFv auch zur Resistenzinduktion beim Rizomaniavirus geeignet sind. Bei einer 

Resistenzinduktion durch scFv würden die im Zusammenhang mit gentechnisch induzierten 

pathogen-derived resistances (z,B. der Hüllprotein-vermittelten Resistenz) geäußerten 

Befürchtungen, daß der Entstehung von neuen Viren durch Rekombination von Virusgenomteilen 

Vorschub geleistet werden könnte, entlallen. 

Wir danken der Deutschen Forschungsgemeinschaft (Koe 518/11) und der Gemeinschaft zur 

Förderung der privaten Deutschen Pflanzenzüchtung für finanzielle Unterstützung. 

Mitt. a, d, BioL Bundesanst H, 301, 1994 



162 

R Zielke und K Naumann 

Bundesanstalt für Züchtungsforschung an Kulturpflanzen, 
Institut für Pathogendiagnostik, Aschersleben 

Untersuchungen zum serologischen Nachweis der Bakteriellen Schleimfäule Pseudomona~ 
solanacearum (Smith) Smi.tl.1,__an Kartoffeln 

Die Bakterielle Schleimfäule/ -krankheit der Kartoffel gilt (unter den pflanzlichen Bakteriosen) als 
die weltweit ökonomisch bedeutendste Bakterienkrankheit. Der bodenbürtige und Xylem
besiedelnde Erreger, Pseudomonas solanacearum, befällt über 250 Pflanzenarten aus mehr als 30 
Familien der Mono- und Dikotylen ( darunter etwa 200 Unkrautarten). Aufgrund ihrer 
Wirtspflanzenspezialisierung galten in der Vergangenheit 3 Rassen ( bzw. 4 Biovare), gegenwärtig 
unterscheidet man 5 Rassen (bzw. 5 Biovare). In jüngster Zeit ist diese Bakteriose auch in Europa 
mehrfach festgestellt worden (Schweden, England, Niederlande), wobei es sich hierbei nach 
Aussagen der Autoren um die für gemäßigte Klimagebiete typische Rasse 3 handeln soll. 

Tabelle: Aufteilung in Rassen und Biovare von Pseudomonas soianacearum 

Rasse Biovar Wirtspflanzenkreis 

l l, 3, 4 viele Solanaceae (u. a. Kartoffel) 
2 l Bananen, Heliconia spp. 
3 2 Kartoffel u.a. Solanaceae 
4 3,4 Ingwer 
5 5 Maulbeere 

In den vergangenen Jahren wurden in Aschersleben mehrere Kaninchen-Antiseren und ein Ziegen~ 
Mischserum gegen den Erreger (Kartoffelisolate unterschiedlicher Herkunft, aber nicht definierter 
Rassenzugehörigkeit) produziert und mittels Doppeldiffusionstest (DDT), ELISA und 
Immunfluoreszenztechnik geprüft. 

Im DDT und im ELISA reagierten die verfügbaren Isolate in der Regel mit allen hergestellten 
Antiseren positiv. Schwache Kreuzreaktionen mit Stämmen anderer Arten und Gattungen traten im 
DDT mit Xanthomonas campestris pv. pelargonii, Pseudomonas syringae pv. tomato und Erwinia 
spp. auf, blieben aber im ELISA-Test aus. 

Im Immunfluoreszenz~ Test reagierten die Kaninchen-Antiseren mit ihren homologen Stämmen gut, 
das Ziegen-Serum zeigte jedoch eine fast durchweg bessere Fluoreszenz. Die Prüfung auf 
Kreuzreaktivität mit ausgewählten Isolaten von Ps. f!uorescens, E carotovora subsp. atroseptica 
und subsp. carotovora, E chrysanthemi pv. chrysanthemi sowie Clavibacter michiganensis subsp. 
sepedonicus ergab mitunter schwache Reaktionen; aufgrund der Unterschiede in der Fluoreszenz
Intensität und der Zellmorphologie war aber eine einwandfreie Identifizierung der von uns 
untersuchten Ps. solanacearum-Isoiate möglich. Für umfassendere Aussagen und zur 
Charakterisierung der Antiseren sind aber noch weitergehende Untersuchungen unter Hinzuziehung 
von definierten Rassen/ Biovaren erforderlich. 
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Prüfung von Methoden zum Nachwels von Xanthomoaas camoestris PY oelargpnii 

In der Praxis werden unterschiedliche Methoden zum Nachweis von Xanthomonas campestris pv. 

pelargoniieingesetzt Die gängigen Methoden (Isolierung, IF-Tesl, ELISA) wurden bezüglich ihrer 

Empfindlichkeit an ein- und demselben Probenmaterial überprüft. Als besonders geeignete 

Probenaufbereitung für diesen Zweck erwies sich das Schütteln k!eingeschnittener Pelargonien

Stenge!stücke in Nutrient Broth. Dies gewährleistete für alle drei Testmethoden eine homogene 

Suspension ohne störende Pflanzenteile. Nutrient Broth erwies sich außerdem als guter 

Probenpuffer für EUSA und IF-Test 

Das Medium zur Probenaufbereitung hat auch einen Einfluß auf die Ergebnisse bei der 

lso!ierungsmethode. Versuche mit Reinkulturen von X campestris pv. pelargon!i zeigten, daß 

beim Ausplattieren einer Bakteriensuspension definierten Titers in PBS-Puffer sowie Aqua deion. 

die Anzahl koloniebildender Einheiten gegenüber der Supension in Nutrient Broth verringert war. 

Bei Arbeitsverzögerungen und insbesondere bei Inkubation der Proben über Nacht ist bei den 

schlechter abschneidenden Varianten mit weiteren Vertusten in der Wiederfindungsrate zu 

rechnen. 

Neben dem Probenmedium ist die Wahl des Nährbodens entscheidend für das Ergebnis beim 

Ausplattieren. Auf dem häufig eingesetzten YDC-Agar wurden deutlich weniger koloniebi!dende 

Einheiten ermittelt als auf TSA oder Selektivmedium nach BATUR et aL (1993). 

Mit der gewählten Art der Probenaufarbeitung ließ sich eine Anreicherung der Bakterien erzielen, 

was die Nachweisslcherheit generell erhöht. In allen bisher durchgeführten Versuchen erwiesen 

sich die beiden serologischen Nachweisvertahren weniger empfindlich als das Ausplattieren auf 

TSA oder Selektivagar, wobei bei Veiwendung des gleichen Antiserums der IF-Test dem ELISA 

in der Empfindlichkeit um fast eine Zehnerpotenz überlegen war. 
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In vitro Untersuchungen zum Nachweis von Phytophthora-Arten in Wasserproben 

Geschlossene Kulturverfahren haben aus ökonomischen und ökologischen Gesichtspunk

ten heraus zunehmend Eingang in die Praxis der Baumschulbetriebe gefunden. Mit der 

Wiederveiwendung des aufgefangenen Überschußwassers kann es zu einer Verbreitung 

von Phytophthora-Arten und damit verbundenen hohen Ausfällen in den Beständen kom

men. Um dem vorzubeugen, sollen zuverlässige Nachweisverfahren in Wasser- oder 

Sedimentproben erarbeitet werden. In weiteren Untersuchungen sollen mit den Verfahren 

Vorkommen und Verbreitung von Phy/oph/hora-Arten im Verlauf der Vegetation in Praxis

betrieben erfaßt werden. Dabei wird der Einfluß von Praxiskenngrößen wie Düngung oder 

Pflanzenschutzmittelbehandlung auf den Nachweis von Phytoph/hora-Arten in die Unter

suchungen mit einbezogen. 

Zu den in Baumschulen besonders häufig vorkommenden Erregern mit einem sehr weiten 

Wirtspftanzenspektrum gehören Phytophthora cinnamomi und Phytoph/hora cactorum. 

Daher wurden zunächst verschiedene Testverfahren für diese beiden Pilzarten in vitro 

geprüft. Die Untersuchungen fanden mit Zoosporen und Suspensionen aus Kulturen auf 

festen Nährmedien statt. Miteinander verglichen wurden mikrobiologische Verfahren 

(Selektivmedien), verschiedene Köderpflanzentests (z.B. Rhododendronblätter 

[Rhododendron catawbiense), Lupine [Lupinus angustifolius L.], Apfel [Malus pumila)) und 

das serologische Testverfahren EUSA (enzyme-linked immunosorbent assay). Für den 

Nachweis mit dem ELISA-T est wurde zunächst ein polyklonales Antiserum ve/V/endet, 

das gattungsspezifisch für Phytophthora spp. ist. Untersucht wurden die Spezifität und 

Sensitivität der verschiedenen Testverfahren. 

Es werden erste Versuchsergebnisse der in vitro Untersuchungen mit Wasserproben vor

gestellt. 
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Ein neuer. hochsicherer und spezifischer Diagnosetest zur Bestimmung von Halmbruch 
an Getreide 

Der Erreger der Halmbruchkrankheit, Pseudocercosporella herpotrichoides, hat im deut
schen Getreideanbau eine hohe wirtschaftliche Bedeutung. Die Bekämpfung dieses 
Pathogens, z.B. mit Sportak Alpha, muß im Entwicklungsstadium EG 29 bis EC 37 
erfolgen, da in späteren Stadien der Pilz meist zu tief in die Pflanze eingedrungen ist bzw. 
die Halmbasis applikationstechnisch nicht mehr optimal erreicht werden kann. Da die 
Erkennung der Krankheit in frühen Stadien relativ schwierig ist, sind spezielle Diagno
severfahren zur Entscheidungshilfe einer Behandlungsnotwendigkeit gefordert. 

Während der letzten 4 Jahre hat Hoechst Schering AgrEvo GmbH in internationaler 
Zusammenarbeit mit den Firmen Biotransfer, Genset und Lambdatech einen neuen 
biomolekularen Diagnosetest für P. herpotrichoides entwickelt. Basis dieses Verfahrens 
ist die Erkennung einer für den Erreger spezifischen DNA-Sequenz. 

Die Durchführung des Tests läuft in vier verschiedenen Teilschritten ab. Zunächst wird 
aus der Pflanzenprobe die vorhandene DNA isoliert. Anschließend werden die Ein
zelstränge der gewonnenen DNA mittels eines Enzyms in einer definierten Anzahl von Zy
klen kopiert. Herzstück des Tests bildet ein DNA-Fragment (EP2), bestehend aus 24 
Nukleotiden, das spezifisch die vorhandene P. herpotrichoides DNA erkennt. Die 
Reaktion der EP2-Sonde mit der vorhandenen Ziel-DNA des Pilzes wird dann mit Hilfe 
eines Biolumineszenzverfahrens photometrisch sichtbar gemacht. 

In sehr umfangreichen Paralleluntersuchungen mit der EP2-Sonde konnten Kreuz
reaktionen mit DNA anderer Herkunft (z.B. pilzlicher Krankheitserreger oder auch der 
Kulturpflanze) ausgeschlossen werden. Die hohe Spezifität des Testes ist somit si
chergestellt. 

Dieser biomolekulare Diagnosetest bietet einen neuen Ansatz in der sicheren und frühen 
Erkennung von P herpotrichoides. Eine Erweiterung auf andere schwerdiagnostizierbare 
Krankheiten wie z.B. Fusarium ssp. und Septoria ssp. ist möglich und wird angestrebt. Zur 
Zeit wird in einem europaweitem Versuchsprogramm in Zusammenarbeit mit 
verschiedenen Forschungsstationen die Quantifizierung der Befallsintensität über eine 
Korrelation mit der Lichtemission geprüft. 
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Das Vorkommen von Pseudomonas syrinqae pv. atrofaciens an Getreide 

Der Erreger der basalen Spelzenfäule an Getreide, Pseudomonas syringae pv. 
atrofaciens (Psa), wird seit 1986 in Deutschland nachgewiesen. 1992 und 1993 wurde 
die Verbreitung des Pathogens in Deutschland untersucht 

Zur Isolation aus Saatgut wurden 50 g Körner in 150 ml 0,85%iger NaCl-lösung mit 
0,01 % Tween eingeweicht. Erreger und Kontarninanten waren erst nach 10 h fast 
vollzählig in die Einweichlösung diffundiert Aliquote wurden auf dem semiselektiven 
Medium KBC ausplattiert Die nach 3 d Inkubation bei 24 °C gewachsenen Psa-Kolonien 
wurden durch Hypersensitivitätstest an Tabak und Pathogenitätstest an Weizen- und 
Gerstenkeimlingen identifiziert Psa wurde in 42 von 54 Weizenproben, 35 von 37 
Gerstenproben, einer von 15 Roggenproben, einer von 6 Triticale- sowie keiner von 20 
Haferproben verschiedener Sorten aus unterschiedlichen Regionen Deutschlands 
nachgewiesen. 

Zur Isolation aus Pflanzenproben wurden Mazerate aus Fahnenblättern und Ähren 
untersucht. Die Identifikation des Erregers erfolgte ebenfalls durch Ausplattieren auf 
semiselektivem Medium und anschließenden Biotests. 1992 konnte der Erreger in 21 
von 50 Weizenproben, 15 von 21 Gerstenproben, 2 von 12 Haferproben und in keiner 
Roggen- und Triticaleprobe nachgewiesen werden. Alle Proben zeigten nur schwach 
ausgeprägte, unspezifische Symptome. 1993 wurde das Vorkommen von Psa an 
Weizen- und Gerstenpflanzen ohne typische Symptome in drei Regionen Deutschlands 
untersucht An Weizen konnte der Erreger aus 10 % (Nordseeküste) bis 48 % 
(Ostbraunschweig), an Gerste aus 35 % (Nordseeküste) bis 63 % (Ostbraunschweig) der 
Proben isoliert werden. Es wurde deutlich, daß die weite epiphytische Verbreitung von 
Psa an Weizen- und Gerstenpflanzen leicht zu Fehldiagnosen führen kann, wenn 
epiphytisch wachsende Erreger aus Pflanzen ohne typische Symptome isoliert werden. 

1994 wurde die Saatgutübertragung von Psa bei Weizen, Gerste, Roggen und Hafer 
unter Feldbedingungen untersucht Hierzu wurden die Samen mit Rifampicin- und 
Streptomycinresistenten Spontanmutanten eines Psa-Stammes vakuuminfiltriert. Durch 
Mazeration der nach Feldaussaat entwickelten Blätter und Ausplattieren auf King B
Medium, dem Rifampicin und Streptomycin beigegeben wurden, konnten die markierten 
Erreger wiedergefunden werden. Bei allen vier Getreidearten wurden die Erreger auf das 
erste Blatt übertragen, vermehrten sich dort epiphytisch, wurden anschließend auf 
weitere Blätter übertragen und vermehrten sich dort ebenfalls. Die epiphytische 
Besiedlung folgte deutlich später als die Entwicklung der Blätter. Die markierten 
Bakterien konnten bei Roggen bis zur Ähre verfolgt werden. 

Bei der Identifizierung konnte Psa nicht von Pseudomonas syringae pv. syringae aus 
Bohne und Flieder unterschieden werden. Beide Erreger riefen sowohl an Weizen wie 
an Bohnen typische Symptome hervor und unterschieden sich nicht im 
Kohlenstoffquellen-verwertungsmuster der BIOLOG-Methode. Während Pseudomonas 
syringae pv. aptata (Erreger der bakteriellen Blattfleckenkrankheit der Zuckerrübe) 
typische Symptome an Weizen hervorrief, konnten umgekehrt Psa-lsolate keine 
typischen Symptome an Zuckerrübe verursachen. 
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Entwicklung und Erprobung immu110Iogischer Nachweismethoden für Vertici!lium dah/iae 
Kleb. im Raps 

Durch die starke Ausweitung der \Vinterrapsanbaufläche in Deutschland nahm die 

Bedeutung von Verticillium dahliae, den Erreger der Verticillium-Rapsweike, zu. Die 

durch den Krankheitserreger verursachten Symptome treten erst sehr spät auf und sind 

häufig unspezifisch ausgeprägt. So ist bisher eln sicheres Erkennen des Pilzes in befallenen 

Pflanzen erst ab Schwadlegen (EC 85/87), besser jedoch durch die Stoppelbonitur (EC 

9 l/92) anhand der Mikrosklerotien, möglich. Aus diesen Gründen haben wir für den 

Nachweis von Verticillium dah!iae einen spezifischen EUSA entwickelt 

Der Pilz wurde auf Flüssignährmedien angezogen und das Mycel und Kulturliltrat nach 

dem Aufarbeiten im PPK-Puffer als Antigene eingesetzt Die gereinigten po!yklonalen 

Antiseren wurden einzeln in einigen EL!SA-Varianten (direkter und indirekter ELISA) 
getestet. 

Die besten Ergebnisse wurden bei dem gegen Pilzmycel hergestellten Antiserum erzielt. 

Als günstigste ELISA-Variante erwies sich der direkte EL!SA mit einer Nachweisgrenze 

von 20 ng Pilzprotein/ml. Nach der Reinigung der Antiseren ,,mrden zur Standardisierung 

des ELISA optimale Verdünnungsverhältnisse der Antikörper/ Antigene ermittelt und 

einzelne Testschritte optimiert. Für den Nachweis der Spezifität des Antiserums wurden 

die Antigene der wichtigsten Rapskrankheitserreger (Phoma lingam, Sclero!inia 

sc/erollorum, Alternaria spp., Botrytis cinerea) untersucht. In allen durchgeführten Tests 

(EL!SA, lmmunoblot) konnten keine Kreuzreaktionen nachgewiesen werden. 

Der ELISA wurde sowohl mit künstlich inokulierten Gewächshauspflanzen, als auch mit 

Feldmaterial durchgeführt. Bei den künstlich infizierten Rapspfümzen konnte der Pilz 

schon 2 Wochen nach der Inokulation in oberirdischen Pflanzenteilen nachgewiesen 

werden. Die höchsten Befallswerte wurden in den Wurzeln und im Stengel festgestellt 

Außerdem wurden Resistenzunte.rschiede zwischen getesteten Sorten in bezug auf 
Befallsverlauf und -niveau ermittelt. 

Durch den ELISA-Einsatz beim Feldmaterial wmden gute Abstufungen der einzelnen 

Befallswerte (Boniturskala: 1-9) erzielt, wobei sich im Gegensatz zur Sichtbonitur auch bei 

den niedrigsten Befallswerten relativ hohe Extinktionen (z.B. BW2-E~O 24; BW5-E~J,35; 

BW9-E~2,0) ergaben und dadurch einen sicheren Nachweis des Pilzes in der Pflanze 

ermöglichten. 
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Nachweis und Differenzierung von turnip mosaic potvvirus-fao!aten mit biologischen serologischen 
und molekularbiologischen Methoden 

Das tumip rnosaic potyvirus (Kohlschwarzringflecken-Virus) kann bei verschiedenen Koh1gemüse
arten erhebliche Ertragsausfälle (z.B. bei Weißkohl bis zu 30%) und Qualitätseinbußen verursachen. 
Für die Erstellung von TuMV-resistentem Basismaterial ist es erforderlich, in die Evaluierung ein 
möglichst breites Spektrum an Virusisolaten unterschiedlicher Virulenz einzubeziehen. Wir haben 
damit begonnen, l ! TuMV-lsolate aus Deutschland (9), Niederlande (1) und Ungarn (1) hinsichtlich 
ihrer Wirtsreaktionen und der serologischen Nachweisbarkeit zu vergleichen. Die Isolate stammen 
aus folgenden Wirtspflanzen Blumenkohl (1), Chinakohl (1), Knoblauchsrauke (l), Kohlrabi(!), 
Kopfkohl (2), Raps (3) Rübsen (1) und Salat (1 ). Die lsolate wurden auf der anfälligen Chinakohl
sorte 'Asko' erhalten und vermehrt. Zur Differenzierung der Isolate nach ihrer Virulenz wurden die 
relative Viruskonzentration (DAS-ELISA) sowie die Symptomausprägung bei Chinakohl und 
Weißkohl herangezogen. Die Isolate aus Kopfkohl und Raps erwiesen sich als besonders virulent, 
die Isolate aus Blumenkohl , Chinakohl und Kohlrabi nahmen eine :M:ittelstellung ein, während die 
Isolate aus Rübsen und Salat als schwach bezüglich der Symptome und des Virustiters eingestuft 
werden konnten. Während bei der Mehrzahl der Isolate kein Unterschied in der Virulenz auf China
kohl und Weißkohl festzustellen war, erwies sich ein Isolat aus Knoblauchsrauke auf Chinakohl als 
extrem stark und auf Weißkohl als besonders sc~wach virulent. Alle Isolate konnten mit verschiede
nen polyklonalen Tul'viV-Antiseren und einem monoklonalen Antikörper (MAK 3H8 von Vetten, 
BBA Braunschweig) im DAS-ELISA., im DTBA, im Western Blot und immunelektronenmikrosko
pisch (Dekorationstest) nachgewiesen werden. Das Isolat aus Rübsen wich im Western Blot von 
allen anderen Isolaten ab: die Molekülmasse seiner Hüllproteinuntereinheit war - unabhängig von der 
Wirtspflanze, auf der das Isolat vermehrt "WUrde - deutlich geringer als die der übrigen Isolate. 
Ein erstes Ziel der molekularbiologischen Untersuchungen ist die Klonierung von RNA-Fragmenten 
des Tu:MV sowie deren Selektion hinsichtlich ihrer Eignung als Sonden zum Virusnachweis. Hierfür 
wurde das Virus zunächst durch CsCI-Gradientenzentrifugation gereinigt. Zur Isolierung der Virus
RNA erfolgte eine Virusspaltung mit Proteinase K, Extraktion der RNA in Phenol/Chlorofonn/
lsoamylalkohol und Fällung in Alkohol. Für die Klonierung der RNA wurde das Ribo Clone cDNA
Synthese-System M1V RT (Promega) eingesetzt. Die hierbei erhaltenen Klone v,,rurden mittels 
Elektrophorese und Hybridisierungstests charakterisiert 
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Immunocapture polymerase chain reaction (IC-PCR) und EUSA-Nachweis des strawberry mild 

yellow edge asscociated potexvirus (SMYEA V) 

Die strawberry mild ye!low edge (SMYE) Krankheit (Blattrandvergilbung der Erdbeere) wird ver

mutlich durch einen Komplex von zwei Viren ausgelöst. Da das SMYE associated potexvirus 

(SMYEA V) regelmäßig in kranken Pflanzen im irnmunosorbent electron microscopy Test (ISEM) 

gefunden wurde, wurde ein Labornachweisverfahren für dieses Virus auf Basis der IC-PCR und 

des ELISA entwickelt. Die untersuchten lso!ate waren MY-18 in Rubus rosifoiius und vier Isolate 

in Erdbeeren aus Nordamerika, England und Deutschland. Grundlage der Arbeiten war die ermit

telte Nukleinsäuresequenz des SMYEA V (Jelkmann et al., 1992). Zur Herstellung eines verbesser

ten Antiserums wurde das virale Hül!protein aus dem Klon p463 enzymatisch herausgespalten und 

in ein bakterielles Expressionssystem (pQE) kloniert. Das exprirnierte und gereinigte Protein wurde 

als Antigen für die Herstellung eines Antiserums in Kaninchen verwendet. Mit dem Antiserum (AS 

648) gelang kein Virusnachweis bei R. rosifolius im ELISA, jedoch konnte das SMYEA V in Erd

beeren nachgewiesen werden. Es wurde mit dem double antibody sandwich- (DAS) ELISA und 

einem indirekten ELISA unter Verwendung von F(ab')2 Fragmenten gearbeitet. Das Verhältnis der 

A405 Werte zwischen gesundem und krankem Pflanzengewebe lag im DAS-EUSA im allgemeinen 

über 1:5. Allerdings traten immer deutliche Mitreaktion der gesunden Kontrolle auf. Ein erheblich 

verbesserter EL[SA-Test wurde bei Verwendung von AS 648 als Beschichtungsantikörper und 

einem monoklonalen AK, zur Verfügung gestellt von Dr. R.R. Martin, Agriculture Canada, Van

couver. als zweitem AK erzielt. Zur Ausarbeitung eines PCR Nachweistests wurden verschiedene 

Standardverfahren zur RNA Präparation untersucht. Erst nach Verwendung der modifizierten 

Nukleinsäure-Extraktionsmethode nach Doyle & Doyle (1990) und mRNA Isolierung mit Dyna

beads oligo(dT),, gelang eine Amplifikation eines 406 bp und 883 bp Produktes aus R. rosifolius. 

Aufgrund Enzym-inhibierender Substanzen war jedoch kein PCR-Nachweis aus RNA oder Total

nukleinsäuren bei Erdbeeren möglich. Eine effektive RNA Präparation aus Erdbeergewebe gelang 

erst unter Einschluß einer Irnmunocapture in 1.5 m! Eppendorfgefä.ßen unter Verwendung der AS 

648. Aus den so angreicherten Viruspartikeln wurde die RNA isoliert und erfolgreich für einen 

nachfolgenden PCR Nachweis des SMYEA V eingesetzt. 
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Genetische Charakterisierung des Erregers der Rubusverzwergung 

Die Rubusverzwergung (rubus stunt) tritt bei allen oder den meisten Rubus-Taxa auf und kann vor 

allem bei der Himbeere wirtschaftliche Schäden hervorrufen. Die Krankheit wird durch 

pflanzenpathogene Mycoplasmen, die bisher als 1\1::LOs bezeichnet "'NUrden, in Zukunft aber 

Phytoplasmen genannt werden sollen, hervorgerufen. Da über die Identität der rubus stunt

Phytoplasmen bisher keine Klarheit bestand, wurden Proben von Himbeere, Brombeere, R. caesius 

und anderen wilden Rubus-Formen, die aus Deutschland, Frankreich und Italien stammten, 

molekulargenetisch untersucht. Das Material zeigte meist die typischen rubus stunt-Symptome, in 

einigen Fällen traten auch B!ütenvergrünung und Blütenverlaubung auf Zur Charakterisierung der 

Erreger vrorde zunächst ribosomale DNA durch eine Polymerase-Kettenreaktion amplifiziert und mit 

den Restriktionsenzymen AluI und RsaI verdaut. Hierbei zeigten alle untersuchten Proben das 

gleiche Restriktionsmuster, das mit dem der Erreger der Ulmenvergilbung (elm yellows, elm phloem 

necrosis) und der Erlenvergilbung (alder yeliows, alder dedine) identisch war. Der Erreger der 

Rubusverzwergung konnte jedoch von denen der beiden anderen Krankheiten durch Southem Blot

Hybridisierungen mit 3 Sonden des eim yellows-Phytoplasmas unterschieden werden. Diese 

Ergebnisse zeigen, daß die Erreger der 3 Krankheiten nahe miteinander verwandt sind, daß das rubus 

stunt-Phytoplasma aber von den Erregern der beiden anderen Krankheiten differenziert werden kann. 

In den Versuchen wurde auch ein Restriktionsfragment-Längenpolymorphismus innerhalb der 

Rubus-IsoJate festgestellt. 
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Charakterisierung von verschiedenen MLOHisoJaten in Statice (G_gnjolimon tartaricum) in 

Rhcin!and-Pfalz 

Neben einer durch Fusarium oxysporum hervorgerufenen Welke und Viruserkrankungen werden 

Staticenkutturen in den rheinland-pfälzischen Anbaugebieten durch Infektionen mit Mykoplasma

ähnlichen Organismen (MLO) erheblich geschädigt Symptome einer Erkrankung zeigen sich in 

einer Blütenverlaubung, Blütenvergrünung, Ausbildung von Hexenbesen, Wuchsdepressionen und 

einer Rötung der Blätter. 

Im Sommer 1993 -wurden Staticen in verschiedenen Feldern in Rheinland-Pfalz gesammelt. 

Wurzelproben \\!Ufden in Glutardialdehyd fixiert und im DAPI-Test auf MLO untersucht. Von 

Blattmitteirippen \vurde DNA nach der A . .nreicherungsmethode von Ahrens und Seemüller 

extrahiert. Mit allgemeinen MLO-Primern (Ahrens und Seemüller) vrorde eine Polymerase

Kettenreaktion (PCR) durchgeführt und das Amp!ifikat mit Alu I verdaut. Anhand der nach dem 

Alu I-Verdau gewonnenen Restriktionsprofile konnte zwischen zwei verschiedenen MLO-Typen 

differenziert werden, die jedoch beide der Gruppe der Astem-Yellows-MLO zugeordnet werden. 

Zusätzlich \';Uiden DNA-Proben mit Hind III und Eco R1 verdaut und I:lybridisierungen mit einer 

Astern-Yellows-spezifischen DNA-Sonde durchgeführt Die Ergebnisse dieser Hybridisierungen 

stimmen mit dem PCR-Resultat überein. Zusätzlich konnte mit dieser Methode jedoch ein dritter 

MLO-Typ in den Pflanzen nachge\.Viesen werden, der ebenfalls in die Astern-Yellows-Gruppe fällt 

[m Jahr 1994 wurden außerdem Pflanzenproben mit polyklonalen und monoklonalen Astern

Yellows-Antikörpem getestet und dabei die Einordnung der MLO in diese Gruppe bestätigt. 

Weitere Untersuchungen werden sich in der Zukunft mit der Frage nach krautigen Zwischenwirten 

der MLOs und mit der Suche nach möglichen Überträgern (Zikaden) beschäftigen. 
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Isolierung von Genen für die EPS-Synthese aus Pseudomonas syringae pv. phaseolicola 

Pseudomonas syringae pv. pbaseolicola besiedelt die Interzellularräume von Blättern und Hülsen der 

Buschbohne, Pb.aseolus vulgaris, und verursacht die sogenannte Fettfleckenkrankheit. Das Symptombild 

der wasserdurchtränkten Flecken ist auf die Produktion bakterieller Schleimsubstanzen zurückzufüh

ren. Diese extrazellulären Polysaccharide {EPS) bestehen bei den Pathovarietäten von P. syringae 

überwiegend aus den Komponenten Alginat {acetyliertes Polymannuronan) und Lävan (Fructan). 

Die Organisation und Regulation der Alginat~Bildung wurde bei dem Rumanpatbogen PseudO!JtOllas aeru

ginosa auf enzymatischer wie molekularer Ebene eingehend untersucht. Danach umfaßt die Synthese 

mindestens sieben enzymatische Schritte und ist äußerst komplex reguliert. Als Schlüsselenzym ist 

die GDP-Mannose-Dehydrogenase anzusehen, welche die Alginat-spezifische Umwandlung der GDP-Mannose 

zur GDP-Mannuronsäure katalysiert und von dem Gen algi) codiert wird. Anhand der Nukleinsäure-Sequenz 

des algD-Gens von P. aerugillosa wurden PCR-Primer entworfen, mit denen das entsprechende Gen aus 

Gesamt-DNA von P. aeruginosa amplifiziert wurde. Verschiedene phytopathogene Pseudomonaden, auch 

solche, von denen keine Alginat-Produktian bekannt ist 1 wie z.B. die Patbovarietäten JllOri, 1J1DISPrv-

110I'lJ.m und savasta.noi von P. syringae, besitzen zu dieser Sonde homologe Sequenzen. Aus einer Genbank 

von P. s. pv. phaseolicola hybridisierten mehrere Klone mit dieser algD-Sonde, die alle ein 14 kb 

großes HindIII-Fragment enthielten. Weitere Southern-Hybridisierungsexperimente zeigten, daß der 

homologe Bereich auf einem 117 kb großen EcoRI-Subfragment residiert. Dieses wurde in pBluescript 

kloniert und wird zur ~it sequenziert. Damit wurde erstmals ein Alginatsynthese-Gen aus einem 

pbytopathogenen Bakterium isoliert. 

Die Bildung von Lävan erfordert hingegen nur die Beteiligung eines einzigen Enzyms, der Lävansucra

se, welche die Spaltung von Saccharose und die Polymerisierung der dabei entstehenden Fruktose zu 

Lä.van katalysiert. AuI;er in pflanzenpathogenen Pseudomonaden wurde die Lä.vansucrase auch bei einigen 

anderen Bakterien beschrieben, so auch bei einem anderen Pflanzenpathologen, Eninia aJJJYlovora. Das 

entsprechende Gen lsc wurde vor kurzem von der Arbeitsgruppe Geider, Heidelberg, kloniert und se

quenziert. P. s. pv. phaseolicol-a-Stäme wie auch andere Pathovarietäten von P. syringae enthielten 

dazu homologe Sequenzen. Allerdings konnte mit dieser Sonde das entsprechende Gen nicht aus einer 

Genbank von P. s. pv. phaseolicola isoliert werden. Deshalb wurde auf zwei unterschie-Oliche PCR

Strategien zurückgegriffen, die auf der N-terminalen Aminosäure-Sequenz der Lävansucrase von P. s. 

pv. phaseolicola für die Zusammensetzung des spezifischen 51-Primers basieren. Vorläufige Ergebnisse 

deuten darauf bin1 daß damit aus Gesamt-IDIA von P. s. pv. pbaseolicola spezifische Fragmente am
pliziert werden können. 

Die Isolierung der entsprechende Gene aus P. s. pv. pbaseolicola eröffnet die Möglichkeit, durch die 

Herstellung von spezifischen EPS-Mutanten die Rolle von Alginat und Lävan in der Pathogenese dieses 

Wirt-Parasit-Modellsystems zu klären. 
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Biolumineszenzmessungen für Hemmstoffe zur Bekämpfung des Feuerbrand

erregers Erwinia amylovora 

Mit Reporter-Genen können pathogene Mikroorganismen markiert und nach Inokulation von 

Pflanzengewebe gemessen \Verden. Intakte Bakterienzellen mit einem Gen-Abschnitt für 

Expression von Biolumineszenz [1] wurden durch Lichtmessungen bestimmt. Die erzeugte 

Lichtmenge hängt im wesentlichen von der Stoffwechselaktivität der Bakterien zur Zeit der 

Messung ab. Mit dieser Methode wurde die Ausbreitung des Feuerbranderregers Erwinia 

amylovora in Pflanzengewebe lokalisiert und Änderungen nach Behandlung der Pflanzen mit 

Substanzen zur Induktion der pflanzlichen Abwehr gemessen. Werden Apfelsämlinge an der 

Sproßspitze inokuliert, breitet sich E. amylovora über die gesamte Pflanze aus, ausgenommen 

im Wurzelbereich. Allerdings treten die Leuchtspuren nicht nach jeder Beimpfung mit 

Bakterienkulturen auf, so daß nicht klar entschieden werden konnte, ob Resistenz-induzierte 

Stoffe eine Auswirkung auf die Ausbreitung des Feuerbranderregers im untersuchten System 

haben. Gute Infektionen wurden über Biolumineszenz von E. amylovora gefunden, wenn 

Cotoneasterblüten in Bakterienkulturen eingetaucht v.11rden. 

Die Biolumineszenz vrorde weiterhin als Indikator für Hemmung des bakteriellen 

Stoffwechsels durch Antibiotika, Kupfer~lonen, aber auch Antagonisten verwendet. Die 

Hernmwirkung konnte so empfindlich und innerhalb kurzer Zeit getestet werden. Vor allem die 

Überstände von Kulturen mit Erwinia herbicola und mit Pseudomonaden hatten einen 

wachstumsminderten Einfluß auf E. amylovora. Durch Biolumineszenz-Messungen war es auch 

möglich, verschiedene lsolate 1.ton E. amylovora in ihren Stoffvvechseleigenschaften und 

verschiedene Medien zu ·vergleichen. 

Literatur: 1) Hildegard Falkenstein, Wolfgang Zeller and Klaus Geider (1989), The 29 kb 

plasmid, common in strains of Enrinia amylovora. moduJates development of fireblight 

symptoms. Journal o/General MicrobioloLogy 135: 2643-2650. 
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Charakterisierung in-vitro-antagonistisQ.her Bakterien anhand von Wirkungsspektrum biochemischen 
Merkmalen und F ettsäureanalyse 

Versuchen zur Wirkung antagonistischer Bakterien im Feld oder Gewächshaus werden häufig in

vitro Selektionsverfahren vorgeschaltet. Neben der eigentlichen antagonistischen Aktivität lassen sich 

rrüt diesen Verfahren auch andere Merkmale erfassen, die am Antagonismus beteiligt sein könnten. In 

der vorliegenden Arbeit sollte am Beispiel von Bak.'ierien der Rhlzoplane junger Kohlpflanzen und 

solchen aus undurchwurzeltem Boden untersucht werden, ob in Petrischalentests anhand .der 

Merkmale Antagonismus, Fluoreszenz, Chitinase- und Tweenesteraseaktivität eine Unterscheidung 

von Bakterienpopulationen möglich ist, und ob zv.tischen diesen Merkmalen Korrelationen bestehen. 

Um einen Einblick in das Artenspektrum antagonistischer Rhizoplanebakterien von Kohl zu erhalten, 

vmrde eine Auswahl von Isolaten mit Hilfe der Fettsäureanalyse identifiziert. 

Von im Feld gewachsenen Pflanzen V1Urde von der Rhizoplane ein sehr viel höherer Anteil (8.6%) an 

in-vitro Antagonisten (Testpathogene: Phoma lingam und Fusarium cufmorum) isoliert als aus 

undurchwurzeltem Boden (1.9%), und die Fähigkeit zur Chitinasebitdung war bei den 

Rhizoplaneisolaten stärker verbreitet als bei den Bodenisolaten. Envartungsgemäß war auch der 

Anteil fluoreszierender Isolate auf der Rhizopiane höher. Bei Anzucht der Pflanzen im Gewächshaus 

wurden aus Wurzeln von in zwei kommerziellen Substraten kultivierten Pflanzen mehr in-vitro 

Antagonisten isoliert als bei Anzucht der Pflanzen in Ackererde. 12.3% aller antagonistisch 

unwirksamen Isolate besaßen Chitinaseaktivität, Für die Isolate mit Wirksamkeit gegen P. lingam 

und F. culmorum betrugen die entsprechenden Werte 9 bzw. 25%. Tweenesteraseaktivität trat bei 

antagonistisch wirksamen und unwirksamen Isolaten mit ähnlicher Häufigkeit auf 

Von 54 antagonistisch wirksamen Isolaten wurden Reinkulturen angelegt, die einer Fettsäureanalyse 

(Microbial Identification System, :MIS) unterzogen wurden. Anhand dieser Methode ließen sich 29 

Isolate mit hinreichender Sicherheit (>60%) identifizieren. Bei 13 Isolaten war die Bestimmung 

ungenau (Wahrscheinlichkeit <60%), 12 Isolate konnten nicht identifiziert werden. Bei den 

hinreichend sicher identifizierten Isolaten bildeten Pseudomonas chlororaphis und Pseudomonas 

putida Biotyp B mit 9 bzw. 8 Isolaten die vorherrschenden Arten. Alle als P. chlororaphis und P. 

putida identifizierten Isolate wirkten in dualer Kultur antagonistisch auf Fusarium culmorum, 

Rhizoctonia solani und Pythium ultimum, aber keines der Isolate zeigte Chitinaseaktivität. 

In ersten Gewächshausversuchen konnten einige Isolate mit guter Wirksamkeit gegen P. ultimum an 

Gurken gefunden werden. 
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Differenzierung v.9n fusarium culmorum und F graminearum anhand von DNA-Sonden 

Die Unterscheidung der bedeutenden Pflanzenpathogene F cufmorum und .V graminearum anhand 

morphologischer und physiologischer Charakteristika ist problematisch_ Deshalb \.Wrden mit zwei 

verschiedenen Strategien (shot-gun cloning, substraktive Hybridisierung) DNA-Sonden gewonnen, 

die durch PCR mit Digoxigenin markiert und nach Southern-Hybridisierung mittels 

Chemo!umineszenznacbweis sichtbar gemacht wurden. Es konnten einerseits Sonden isoliert werden, 

die anhand von Bandenmustern nach Southern-Hybridisierung (RFLP's) zur Unterscheidung der 

.Arten verwendet werden können_ Andererseits vvurden artspezifische Sonden gefunden, deren 

Sequenzen in F cu!morum, hingegen nicht in F graminearum auftreten. Der Vorteil der 

letztgenannten DNA-Sonden besteht nicht nur darin, daß für diagnostische Verfahren der Aufvvand 

für elektrophoretische Trennungen entfallen kann. Es ist auch davon auszugehen, daß sie robuster als 

RFLP-Sonden sind, deren diagnostischer \Vert durch jede Punktmutation mit Verlust oder 

Neuerwerb einer Restriktionsschnittstelle verloren gehen kann. Die Ergebnisse mit artspezifischen 

DNA~Sonden werden von diesen Ereignissen nicht beeinträchtigt 
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Extrazelluläre polysaccharidabbauende Enzyme von Phytophthora parasitica 

Phytophthora parasitica ist ein in den Tropen und Subtropen weit verbreiteter Schaderreger, der 

bei über 70 Wirtsarten Umfal!krankheiten und Wurzel~ bzw. Stengelbasisfäulen hervorruft. Zur 

Penetration der pflanzlichen Zellwand und zur Erschließung von Nährstoffen ist er auf die 

Ausscheidung extrazellulärer hydrolytischer Enzyme angewiesen. Im Hinblick auf eine mögliche 

Bedeutung solcher polysaccharidabbauender Enzyme in der Pathogenese beschäftigt sich unser 

Projekt mit den biochemischen Eigenschaften dieser Enzyme, der Isolierung und Analyse ihrer 

Gene sowie der Untersuchung möglicher Regulationsmechanismen. 

Hierzu wurde Phytophthora parasitica DSM 1829 in einem Minimalmedium mit Glucose als C

Quel!e angezogen. Nach Optimierung der Wachstumsbedingungen konnten im Kuiturfiltrat ß-1,3-

Glucanase-, hohe Xylanase-, aber keine Amylase-, Cellulase- oder Proteaseaktivität gefunden 

werden. Aus der cONA-Bank des gleichen !solates konnten Klone mit Xylanase-, ß-1,3-

Glucanase- und Cellulaseaktivität isoliert werden. 

Im Rahmen der Etablierung des Enzymtests wurden pH- und Temperaturoptimum von Xylanase 

und ß-1,3-Glucanase im Kulturfiltrat bestimmt. Ebenso wurden pH-,. Temperatur- und 

Lagerungsstabilität untersucht Durch Bindungsstudien an dem Kationenaustauscher SP

Trisacryl wurde für die Xylanase ein basischer isoelektrischer Punkt zwischen 8.5 und 9.5 

ermittelt. In dem daraufhin eingesetzten sauren nativen Gelsystem nach Reisfeld et al. konnten 

nach Optimierung der Lauf- und Detektionsbedingungen zwei lsoformen der Xylanase 

unterschieden werden. Die Aktivitätsfärbung erfolgte über Kapillarblot auf PM-Geie mit 

einpolymerisiertem RBB-Xylan. Auf diese Weise gelang es auch, nach isoelektrischer 

Fokussierung Sanden mit xylanolytischer Aktivität zu identifizieren: Danach existieren mindestens 

vier Xylanase-lsoformen mit isoelektrischen Punkten um 9.0. Banden mit ß-1,3-Glucanaseaktivität 

lagen hingegen im sauren Bereich um pi 5.0. Nach SOS-PAGE konnten durch Behandlung mit 

Triton-X~100 zwei Xylanase-Banden mit Molekulargewichten von ca. 70 kD bzw. 50 kD renaturiert 

werden. 

Weiterhin wurde die Regulation von Xylanase- und ß-1,3-Glucanasebildung in Phytophthora 

parasitica untersucht. Hierzu wurde der Pilz in Petrischalenflüssigkulturen mit Minimalmedium und 

verschiedenen Zuckern und Polysacchariden als C-Quellen angezogen und das Kulturfi!trat auf 

Proteingehalt und die entsprechenden Enzymaktivitäten untersucht. 
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;Nachweis von Phoma lin,zam it11 Raps mit spezifischel]1. po!yklonalem Antiserum in einem indirekten 
ELISA 

Phoma lingam (P. !.), mit dem Teleomorph Leptm,phaeria maculans, verursacht beim Raps die so

genannte Phoma-Wurzelha!s- und Stengelfäule. Aufgrund der komplexen Biologie des Erregers ist 

ein gezielter Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln kaum möglich. Deshalb v.rird verstärkt 

auf Resistenz gezüchtet. Soll aber die Resistenz neuer Rapssorten geprüft: werden, muß teilweise bis 

zu lO Monaten auf ein endgültiges Ergebnis gewartet werden. Außerdem ist es bei solchen Resi

stenzversuchen die Testung einer großen Anzahl von Proben notwendig. 

Eine Möglichkeit zur schnellen und sicheren Überprüfung des Rapses auf Befall mit P. l. stellt der 

ELISA dar, mit dem eine große Anzahl von Einzeltestungen durchführbar ist. Allerdings muß für 

einen solchen ELISA-Test ein spezifisches Serum erzeugt werden, das Kreuzreaktionen weitgehend 

ausschließt. Polyklonale Antisera haben aber im allgemeinen den Nachteil, daß erhebliche Kreuz

reaktionen beispielsweise mit anderen am Raps vorkommenden pflanzenpathogenen Pilzen auftreten. 

Ein polyklonales Antiserum wurde in Kaninchen gegen zerkleinertes Mycel von P. l. hergestellt, wo

bei eine partielle Aufreinigung der Antigene durch eine Ammoniumsulfatfällung erfolgte. Das nach 

der Immunisierung erhaltene Antiserum vrorde mit einer Gamma-Globulin-Fraktionierung und einer 

Adsorption an Kaolin aufgereinigt Wurden die verschiedenen Antisera im indirekten ELISA einge

setzt, waren eindeutige Unterschiede zwischen dem Rohserum und den aufgereinigten Antisera fest

stellbar. Während das Rohserum bei allen getesteten Varianten deutlich höhere Kreuzreaktionen mit 

gesundem Pflanzenmaterial bzw. anderen an Raps vorkommenden pflanzenpathogenen Pilzen auf

wies, wurde mit einer Gamma-Globulin-Fraktionierung des gleichen Serums eine geringere Kreuz

reaktion, verbunden allerdings auch mit einem geringeren Titer, erzielt. Ähnliche Ergebnisse ließen 

sich mit dem Kaolin aufgereinigten Antiserum erzielen, wobei aber der Titer im Vergleich zur 

Gamma-Globulin~Fraktionierung noch niedrigerer lag. Ein Vergleich der zur Aufreinigung notwen

digen Arbeitsintensität zeigte, daß für die Kaolinadsorption der geringste Zeitaufwand notwendig 

war. Mit den aufgereinigten Antisera soHen Routinetestverfahren zur Testung von P. l. an Raps 

entwickelt werden. 
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RAPD-Analysen von an Gerste vorkommenden Drechs/era-Arten 

(RAPD analyses of Orechslera species occuring on barley) 

Drechslera-Arten verursachen an Gerste (Honkum v11!gare) winschaftlich bedeutsame Schäden 

durch Blattflecke. Sie können klein und braun, netzartig, braun mit hellbraunem Hof oder streifig 

sein. 

Von Gerste vvurden blsher Stärnme folgender Taxa isoliert D. teres f teres, D. tuberosa, 
D. teres f. maculata, D. hordei, 1J Ol'O/Cle, D. avenacea und D. grammea 

Morphologisch ähneln sich D. teres f leres, lJ t11hem.,;a, D. teres f maculala und D. hordei so 

sehr, daß eine sichere Bestimmung in Kultur nicht möglich ist Auch die beschriebenen 

Symptombilder können variieren und sind daher kein eindeutiges Unterscheidungsmerkmal. 

Daher wird in der Phytopathologie zuweilen bezweifelt ob es sich bei D. teres f. teres, 

D. tuberosa. D, teres f. marn!ata und D. hordei um eigenständige taxonomische Einheiten 

handelt. Häufig ;.vird auch D. avenacea zu D. ovenae gestellt 

RA.PD-Analysen sollten diese strittigen Fragen klaren. Es wurden insgesamt 26 Prim er gepiiift. 

21 ergaben für alle oder einige Arten keine Bandenmuster. J zeigte keine unterschiedlichen 

Muster, nur mit 4 Primern ,vurden ver\Vertbare Ergebnisse erzielt. Eindeutige Unterschiede in 

mehreren Banden vn.1rden bei den Arten D. graminea, L), teres f /eres, D. avenae und 

D. avenacea gefunden. D. teres f. teres und D. teres f mac11!ata unterscheiden sich nur in einer 

Bande. U teres f. maculata, D. tuhcrosa und D. hordci wiesen jedoch stets einheitliche r-.foster 

auf. Deshalb sind D. tuberosa, D. hordei und D. teres f. maculata als Synonyme zu betrachten. 

Auf welcher systematischen Ebene sie von D. tcres zu unterscheiden sind, ist sicherlich 

Ansichtssache und sollte international geklärt werden 
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H.I. Nirenberg, 0. Hering und G. Dem! 

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstv,..irtschafi 
Institut für Mikrobiologie, Berlin-Dahlem 

Charakterisierung von an Weidelgräsern vorkommenden Drechslera
Arten mittels RAPD-Analysen 

(Characterization of Drechslera-species occuring on Lolium spp. by RAPD analyses) 

In den gemäßigten Breiten gehören Drech.,h!m-Arten zu den \Virtschafl!ich bedeutendsten 

pilzlichen Krankheitserregern an Weidegnisern Sie verursachen Blattflecken vom Netztyp, 

Spottyp oder Augenflecken. Die Erreger sind samenl1bertragbar, Auf Lo/ium perenne und 

L mult(ßorum gelten D. siccm1s, D. dictyoides, /J. a11derse111i und D. nohleae als wichtigste 
Arten. 

Schwierigkeiten bei der Bestimmung entstehen durch die hohe Ahnlichkeit der Konidienträger 

und Konidien von D. dic~voides und D. andersenii, so daß einige Phytopathologen die beiden 

Arten als synonym ansehen, andere sie als Varietäten diclyoides und perenne von D. dictyoides 

betrachten. Außerdem gibt es weitere unterschiedliche Ansichten über D. andersenii. Diese Art 

wird von manchen Autoren als D. cotenario bezeichnet_ eine Art, die Drechsler jedoch als 

pathogen an Calamagros!is beschrieb. Auch wird die von Scharif an \.Viesenschwingel gefundene 

und als neu beschriebene Art D. fesr11cae häufig zu D. am'1.:rse11;f gestellt 

Da die morphologischen Unterschiede zwischen den Arten D. dictyoides, D. andersenii, 

D. catenaria und D. festucae sehr klein sind, ist allein auf dieser Basis nicht zu entscheiden, ob es 

sich tatsächlich um genetische Einheiten handelt, oder ob sie zur Variationsbreite einer Spezies 

gehören .. 4nhand der R.A.PD-Muster der uns zur Verfügung stehenden Isolate von Lolium-Arten 

und anderen Gräsern sollten die dargelegten offenen Fragen geklärt werden. Mit vier 

verschiedenen Primern \Vurden ervv·artungsgemäß deutliche Unterschiede in den Banden der 

Arten D. siccans, D. nobleae und D. dictyoides festgestellt. Wesentlich kleiner waren die 

Unterschiede im Muster :wischen D. dictyoides und D. andersenii, so daß diese beiden Taxa 

tatsächlich als Varietäten eingestuft werden könnten. Je ein Stamm von Calamagrostis und 

Festuca zeigten ein einheitliches Muster, so daß anzunehmen ist, daß D. catenaria eine 

eigenständige Art ist. Außerdem konnte ein von Lolium perenne isolierter Stamm einer noch 

unbeschriebenen Drechslera-Art zugeordnet werden, die auf vielen Gräserarten vorkommt 
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Rita Grosch und Elke Lieckfeldt* 

Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau Großbeeren/Erfurt eV 

*Institut für Genetik, Fachbereich Biologie, Humboldt-Universität zu Berlin 

Rassenklassifizierung von Fusarium oxysporum t sp. pisi-lsolaten mittels PCR

Fingerprin!ing 

Charakterisierungen von F.oxysporum f. sp. pisi-lsolaten mittels PCR-Fingerprinting 

(Polymerasekettenreaktion mit Mikrosatelitte-repeats und Zufallsprimern) sollen zeigen, 

inwieweit diese Methode geeignet ist, lsolate zuverlässig bestimmten Rassen zuweisen 

zu können. 

In die Untersuchungen wurden in bezug auf ihre Rassenzugehörigkeit bereits definierte 

lsolate von F.oxysporum !.sp.pisi der Rasse 1, 2 und 5 einbezogen. Weiterhin erfolgte 

mittels PCR-Fingerprinling die Prüfung von F.oxysporum f.sp.pisi-Jsolaten eines 

Standortes, die nicht hinsichtlich ihrer Rassenzugehörigkeit definiert waren, jedoch 

ebenfalls auf ihre Reaktion gegenüber den Sorten des Standarddifferentialsortiments 

geprüft wurden. Die Ergebnisse der Pflanzversuche ließen keine Zuordnung dieser 

lsolate zu den Rassen 1. 2 oder 5 zu. 

Der Vergleich der Bandenmuster der lsolate von Rasse 1 und 5 zeigt, daß die lsolate 

innerhalb einer Rasse eine hohe Homologie aufweisen, die überwiegend über 90 % 

beträgt Bei den lsolaten der Rasse 2 konnte nicht bei jedem Vergleich eine so hohe 

Homologie nachgewiesen werden. Die Homologie der nicht definierten lsolate liegt 

zwischen 56 - 91 % und ist im Durchschnitt höher im Vergleich zu den definierten 

lsolaten, die nicht von dem Standort isoliert wurden. Eine Zuordnung der nicht definierten 

lsolate zu Rasse 1, 2 oder 5 lassen auch die PCR-Untersuchungen nicht zu und 

bestätigen damit die Ergebnisse der Pflanzversuche. 

Insgesamt zeigen die Untersuchungen, daß es möglich ist, mittels PCR-Fingerprinting 

Rassen von F. oxysporum f.sp.pisi zu unterscheiden. Die Anwendung von Zufallsprimern 

zur Untersuchung von ONA-Polymorphismen bietet den Vorteil, bei geringstem DNA

Einsatz einen relativ großen Probenumfang bearbeiten zu können. 
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Ch. Gebhart und H. Winkler 

Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft 
Fachbereich Integrierter Pflanzenschutz, Dresden 

Vergleichende Untersuchungen zur Diagnose von Pseudocercosporella 
herpotrichoides an Getreide 

Ende der siebziger Jahre wurde mi! einem modifizierten KÄSBOHRER-KLEEWITZ
Test begonnen, in Sachsen verschiedene Getreidearten auf das Auftreten des 
Halmbrucherregers Pseudocercosporella herpo!richoides zu jahreszeitlich 
unterschiedlichen Terminen zu untersuchen. Über 10 Jahre hinweg konnte 

nachgewiesen werden, daß der Pilz Ps. h. nur bis zu maximal 25% an den 
Verbräunungen der Halmbasis beteiligt ist In jahresmäßig unterschiedlich hohem 

Auftreten (bis 60 %) ließen sich Fusariumarten, vornehmlich Fusarium culmorum, 
nachweisen. 

In den zurückliegenden drei Anbaujahren wurde insbesondere bei Weizen und 
Roggen mit der 

und dem 

bzw. mildem 
im Vergleich mit 

- Färbemethode nach WOLF 

- ELISA nach DU PONT im EC30132 

Einsatz von Nährböden und UV-Bestrahlung 

ELISA im EC 75 untersucht 

Eine Gegenüberstellung der Ergebnisse, auch im Vergleich zu den in Sachsen 
praktizierten Bekämpfungsempfehlungen nach dem Rechnermodell CERCOPROG, 
wird geliefert 

Ziel der vergleichenden Untersuchungen ist es, eine sichere und vor allem schnelle 
Nachweismethode zur Beurteilung des Halmbruchrisikos für eine schlagspezifische 
Aussage zu erhalten. Dieser Forderung kommt der ELISA-Test am nächsten. 
Im Ergebnis der Untersuchungen in Sachsen zeigt es sich aber, daß dem Erreger 
Pseudocercosporella herpotrichoides nur eine untergeordnete Bedeutung zukommt, 
und es sich unbedingt als erforderlich erweist, in den frühen Entwicklungsstadien 
des Getreides eine komplexe Diagnose aller Halmbasiserkrankungen 
vorzunehmen. Dazu müssen sichere praktikable Verfahren entwickelt werden. 
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H. Henning Bruno 1), Akbar Shah 2) und Silvia E. Smolka 1) 

Biologische Bundesanstatt !ür Land· und Forstwirtschaft, Institut iür Pflanzenschutz im 
Gartenbau, Braunschweig 1) 

Biologische Bundesanstalt für Land· und Forstwirtschaft, Institut für Biochemie und 
Pflanzenvirologie, Braunschweig 2) 

Differenzierung von Altemaria SPP- anhand der lsoenzym-Variatioo von Esterasen 

Bedeutende Erkrankungen des Möhrenlaubes werden unter anderem durch drei Vertreter 

der Gattung Alternaria (A. dauci, A. radicina, A. altemata) hervorgerufen. Eine Unter

scheidung ist zwar anhand von morphologischen Kriterien möglich, sie eignet sich jedoch 

nicht für eine Beurteilung der intraspezifischen Variabilität. Es wurde deshalb ein Vertah· 

ren erarbeitet, das eine Unterscheidung der Arten und lsolate aufgrund ihrer biochemi

schen Eigenschaften erlaubt. Die Untersuchung umfaßte insgesamt 28 lsolate von A. 

dauci, 12 lsolate von A. radicina und 22 lsolate von A. afternata, die von 12 verschiede· 

nen, über die alten Bundesländer verteilten Standorten bzw. von der Deutschen Samm

lung für Mikroorganismen und Zellkulturen stammten. Die elektrophoretische Auftrennung 

von Esterasen mit Hilfe einer nativen diskontinuierlichen Polyacrylamid-Gelelektrophorese 

(disk-PAGE) erwies sich als geeignet, die Arten eindeutig voneinander zu unterscheiden. 

Die auftretenden intraspezifischen Variationen ermöglichten auch eine Differenzierung 

einzelner lsolate, die jedoch nicht mit der geographischen Her1<un!t der lsolate korreliert 

war. 

Darüber hinaus ließen sich die drei Alternaria-Arten anhand des a-Esterase-Polymorphis

mus auch eindeutig von insgesamt 14 anderen Arten der Gattung Alternaria unterschei

den, die teilweise eine ähnliche Konidienmorphologie wie A. dauci, A. radicina bzw. 

A. alternata aufweisen. Diese 14 Arten sind zudem ebenfalls anhand ihrer Enzymmuster 

untereinander differenzierbar. Aufgrund zu geringer Probenzahl konnten für diese Arten 

jedoch keine eindeutigen, artspezifischen lsoenzymmuster festgelegt werden. 

Aufgrund der Variation der Esterase-lsoenzyme der untersuchten Altemaria-Arten 

erscheint im Vergleich zur Differenzierung anhand von morphologischen Sporen- oder 

Kulturmer1<malen eine wesentlich vereinfachte Bestimmung möglich. Darüber hinaus 

ließen sich im Hinblick auf taxonomische Gesichtspunkte aus der Analyse der Esterase· 

lsoenzymmuster Aussagen über verwancttschaftliche Beziehungen der verschiedenen 

Altemaria-Arten ableiten. 
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Kontrolle tierischer Schädlinge einschließlich Vorratsschutz 

J. Raum und F. Brand! 
CIBA-GEIGY GmbH, Divislon Agro, Frankfurtflvfaln 

CGA 215'944 (Pvmetrozine) • ein neuartiges, selektives Aphizid 

CGA 215'944 ist ein neuer insektizider Wirkstoff der Firma CIBA-Geigy zur selektiven 

Bekämpfung von Blattläusen und Weißen Fliegen in Ackerkulturen, Gemüse und 

Zierpflanzen im Freiland und unter Glas. 

CGA 215'944 ist ein Derivat einer neuen chemischen Klasse der Pyridin-Azomethine mit 

einem völlig neuartigen Wirkungsmechanismus. Studien mit Organophosphat- bzw. 

Carbamat-resistenten Stämmen von Mycus persicae sowie OP- und Pyrethroid-resistenten 

Stämmen von Bemisia tabaci zeigen, daß keine Kreuzresistenz gegenüber CGA 215'944 

vorliegt. 

Strukturformel: Chemische Bezeichnung; 

4 .5-Dih ydro-6-methy 1-4-( (3-pyridiny 1-

meth y len )-amino )-1,24, -triazin-3(2H)

one (CA) 

CGA 215'944 zeichnet sich durch gute toxikologische, ökotoxikologische und ökoche~ 

mische Eigenschaften aus. Die akute LD 50 (Ratte, oral) beträgt >5000 rng/kg, der 

·wirkstoff ist praktisch nicht giftig für Vögel, Bienen, Regenwürmer, Fische, Algen und 

nur schwach toxisch für Daphnien. 

Kommerziell erhältliche oder natürlich vorkommende Nützlinge wie Schlupfwespen, 

Raubmilben, Raubwanzen, Marienkäfer oder Florfliegen werden aufgrund der hohen 

Selektivität des Wirkstoffes weitgehendst geschont. 

CGA 215'944 besitzt einen geringen Dampfdruck, ist im Boden mäßig mobil und wird 

rasch metabolisiert (Tl/2 = 8-9 Tage); es besteht kein Bioakkumulationspotentia1. 

Zur Kontrolle der Schädlinge in Gemüse, Zierpflanzen oder Hopfen werden Aufwand.men

gen von 10-30g AS/hl Wasser, in Feldkulturen 100-200g AS/ha empfohlen. CGA 215'944 

zeichnet sich sowohl durch Kontakt- als auch systemische Wirkung aus; aufgrund seiner 

translaminaren Akti\'Üät w-erden auch versteckt sitzende Individuen erfaßt. Als Anwend

ungsve1fahren sind sowohl die konventionelle Spritz- oder Gießapplikation als auch die 

Einb1ingung in das Pflanzsubstrat in granulierter Fonn möglich. 

CGA 215'944 eignet sich aufgrund seiner positiv zu bewertenden ökotoxikologischen und 

nützlingsschonenden Eigenschaften besonders für den Einsatz in Verfahren des 

Integrierten Pflanzenschutzes. 

Literatur; Flückiger,C.R_; KrlStinsson,H.; Senn,R.; Rindlisbacher,A.; Buholzer,H. und 
Voss, G. (1992). PYMETROZINE - A novel agent to control aphids and 
1-vhiteflies. Preceedings Br.ighton Crop Protection Conference - Pests and 
Diseases 1992, 43-50 
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E.P, Thies1, B. Briant2 und R. Dutton' 

1 DowElanco GmbH, München 
, DowElanco Europe, Letcombe Laboratory, Großbritannien 

Fenazaquin - ein neues selektives Akarizid im Kernobstbau und in Gewächshäusern 

Fenazaquin ist ein neues selektives Akarizid, das von DowElanco entdeckt und entwickelt wurde. 

Der Wirkstoff, der zur Gruppe der Quinazoline gehört, wirkt gegen eine Reihe von schädlichen 
Milben in Kern- und Steinobst, Zitrusfrüchten sowie gegen Spinnmilben und Weiße Fliege in 
Zierpflanzen. Fenazaquin ist als 200 g/1 Suspensionskonzentrat mit Aufwandkonzentrationen von 

0,05 - 0,1 % unter dem Handelsnamen MAGISTER* zur Zulassung in Deutschland angemeldet. In 
Spanien liegt bereits eine Zulassung unter gleichem Handelsnamen gegen Spinnrnilben in 
Zitrusfrüchten vor. 

Die biologische Wirksamkeit entfaltet MAGISTER gegen die Spinnmilbenarten Panonychus ulmi 
und citri, Tetranychus urticae, Eotetranychus carpini und Calepitrimerus vitis im Freiland und 

Gewächshaus sowie Bemisia tabaci und Tria/eurodes vaporariorum. Zusätzlich zu der sehr guten 

biologischen Wirksamkeit wurde der Entwicklung einer Strategie im Integrierten Pflanzenschutz 

durch Untersuchungen bezüglich der Selektivität von Fenazaquin gegenüber Nichtzielorganismen 

besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Nach IOBC/WPRS-Richtlinien wurde in Laborprüfungen an 
Marienkäfern und Florfliegen sowie Coccigomimus turionella die Einstufung 'leicht schädigend' 

vergeben. Mehrjährige Feldversuche in Belgien (Gorsem) haben gezeigt, daß Fenazaquin einen 

minimalen Einfluß auf die Populationen von Miriden, Coccineliden und Syrphiden (Episyrphus 
balteaus) hat Obwohl Fenazaquin in der Laborprüfung nach lOBC/WPRS-Richtlinien gegen 

Typhlodromus pyri in Aufwandmengen von l - 10 g/h1 100 %ige Mortalität zeigte, konnte in 

Feldversuchen in England eine rasche Wiederbesiedelung von Typhlodromus pyri beobachtet 

werden, nachdem eine Obstbauanlage mit 10 g/W gegen Panonychus ulmi behandelt worden war. 

Die Vergleichsmittelparzellen zeigten nach 45 Tagen noch eine erhebliche Reduzierung der 

Population von Typhlodromus pyri. Diese Beobachtung, die in mehreren Feldversuchen gemacht 

werden konnte, zeigt, daß Fenazaquin bei der Bekämpfung von z. R Panonychus ulmi im Rahmen 
des Integrierten Pflanzenschutzes hervorragend eingesetzt werden kann. Die Residualwirkung von 

Fenazaquin ist so gering, daß sich Nützlingspopulationen rasch ·wieder erholen. Während bei 

Vergleichsmitteln noch nach 2 Monaten wenige Nützlinge gezählt werden konnten, ist bereits nach 

1 - 2 Wochen in den mit Fenazaquin behandelten Parzellen eine Wiederbesiedelung durch 

Typhlodromus pyri festgehalten worden. 

Der neue Wirkstoff Fenazaquin zur Bekämpfung von Spinnmilben und Weißer Fliege in Gewächs

häusern und im Freiland hat nur ephemeren Einfluß auf Nützlinge. Die kurze Periode der 

Bioverfügbarkeit von Fenazaquin und die geringe Schädigung von Nützlingseiern ermöglicht eine 

rasche Wiederbesiedelung durch Nützlinge und danach eine biologische Bekämpfung von z. B. 

Spinnmilben. 

"Warenzeichen - DowElanco 
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Rüdiger Kotzian 

Sandoz Agro GmbH, Langenhagen 

MAVRIK - Ein neues Insektizid für den Ackerbau 

MAVRIK ist der vorgesehene Produktname für ein neues Insektizid von Sandoz Agro. Der Wirkstoff 

Tau-F!uvalinat wurde von Zoecon Corp., USA patentiert und nach der Übernahme durch Sandoz 

Agro für den breiten Einsatz in Feld- und Raumkulturen entwickelt. 

Tau-Fluvalinat gehört zur Gruppe der a-Cyano-3-phenoxybenzyi-Pyrethroide. Wie bei anderen 

synthetischen Pyrethroiden ist von einer Kontakt- und Fraßwirkung auszugehen, wobei die 

insektizide Wirkung durch eine kurzfristige physiologische Veränderung in der Reizübertragung an 

den Nervenenden zustande kommt. 

Tau-Fluvalinat hat eine geringe Warmblütertoxizltät (L050 >3000 mg/kg, Ratte, oral).Oie 

Halbwertszeiten im Boden betragen je nach pH-Wert und Temperatur zwischen 2-40 Tagen. 

Aufgrund geringer Wasserlöslichkeit und Adsorption an den Boden kann ein Eintrag vom Wirkstoff 

selbst oder seiner Metaboliten ins Grundwasser ausgeschlossen werden , 

MAVRIK hat im Vergleich zu anderen Produkten dieser Stoffklasse eine ausgeprägte aphizide 

Wirkung, ist nicht oder nur gering schädigend für natürliche Gegenspieler und zeigt keinen Einfluß 

auf die Honigbiene. 

In Deutschland ist die Zulassung von MAVRJK als Insektizid in Getreide, Raps und Kartoffeln 

beantragt. Die Aufwandmengen betragen im Getreide 0, 15-0,2 1/ha (36-48 g/ha a.S.; max, 3 

Anwendungen), in Raps 0,2 J/ha (48 g/ha a.S.; 1 Anwendung) und in Kartoffeln 0, 1 1/ha (24 g/ha 

a.S„ 1 Anwendung). Zielobjekte im Getreide sind virusübertragende Blattläuse im Herbst und 

Frühjahr sowie Ährenblattläuse. Im Raps rich"tet sich der Einsa"tz vornehmlich gegen Rapsglanzkäfer 

und Kohlschotenrüßler, in Kartoffeln gegen Kartoffelkäfer. Kurze Wartezeiten und die 

ausgewiesene Bienenungefährlichkeit ermöglichen späte Applikationen auch während der Blüte. 

Versuchsergebnisse aus Großbritannien, Frankreich und Deutschland belegen ein hohes 

Wirkungsniveau gegen Blattläuse im Getreide, In über 80% der Versuche wurden nach 3"7 Tagen 

Wirkungsgrade von 90% - 100% erreicht. Gute Wirkung und geringer Einfluß auf natürliche 

Gegenspieler sichern eine lange Wirkungsdauer. 

In Deutschland soll das Produkt als EW·Formulierung vermarktet werden, dies bringt gegenüber der 

ursprünglich verfolgten EC·Formu!ierung deutliche Vorteile für die Handhabung beim Anwender und 

verbessert das Umweltprofi!. 
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E. w. Zimmer 

C. F. Spiess & Sohn GmbH & Co, Kleinkarlbach 

Benfuracarb, ein neues Carbamat - Vorstellung von Wirkstoff und 

Formulierungen 

Benfuracarb wurde von der Firma Otsuka entdeckt und als syste

mischer insektizider Wirkstoff entwickelt. 

Benfuracarb ist unter der CAS-Nr 082560-54-1 registriert. 

Benfuracarb ist in zwei Formulierungen enthalten. 

Oncol 20 EC wurde zur Anwendung in Kartoffeln und in Hopfen 

entwickelt. Es handelt sich hierbei um ein Emulsionskonzentrat, 

das 20% Benfuracarb enthält. 

Oncol 5G ist eine Granulatformulierung zum Einsatz in Zuckerrü

ben mit einem Wirkstoffanteil von 5%. 

Toxizität 

Die Toxizität des Benfuracarb ist etwas geringer als bei Carbo

furan. Trotzdem ist die Formulierung Oncol 20 EC mit T klassifi

ziert. 

Bei der Formulierung Oncol SG beträgt die LD-50 1078 mg/kg. 

Umweltverhalten 

Benfuracarb ist ein Wirkstoff, der im Boden nicht sehr lange 

stabil ist, da er z.B. durch Hydrolyse sehr schnell zerfällt. 

Der entstehende Hauptmetabolit ist Carbofuran. 

Der Abbau von Carbofuran im Boden verläuft relativ rasch. Der 

DT-90 Wert ist kleiner als 3 Monate. 

Lysimeterversuche sollen zeigen, daß Carbofuran nicht versik

kert. 

Oncol 20 EC ist giftig für Fische und Fischnährtiere sowie 

schädlich für bestimmte Nutzorganismen und für Regenwürmer. 
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D. Ebbinghaus und H. Risch 

C F. Spiess & Sohn GmbH & Co., Kleinkarlbach 

Erfahrungen mit dem insektiziden Wirkstoff Benfuracarb in Deutschland 

Benfurncarb ist ein in Japan entwickelter insektizider Wirkstoff mit guter Kon

takt- und Fraßwirkung. Nach Aufnahme in die Pflanze wird der Wirkstoff syste

misch transloziert. Benfuracarb wird unter dem Handelsnamen ONCOL in verschiede

nen Formulierungen seit einigen Jahren international breit eingesetzt. 

In einer veränderten EC-Formulierung wurde ONCOL 20 EC (Wirkstoffgehalt 

200 g AS/l) in Deutschland zur Bekämpfung von Kartoffelkäfern und Blattläusen 

in Hopfen entwickelt. 

Der Wirkstoff Benfuracarh erfaßt alle Larvenstadien sowie Adulte des Kartoffel

käfers. Mit 200 g AS/ha wurde im Durchschnitt der Versuchsjahre 0988 - 1992) 

ein Wirkungsgrad von 99 - 100 % erzielt. Bei einem mittleren Befall genügen zur 

Erreichung dieser Wirkungsgrade 150 g AS/ha. Die Wirkung von Benfuracarb ist 

witterungsunabhängig. Somit reicht auch bei hohen Temperaturen, im Gegensatz zu 

den Pyrethroiden) in der Regel eine einmalige Applikation aus. 

Zur Bekämpfung von Blattläusen in Hopfen wurde zur Erreichung von 98 - 100 % 

Wirkungsgrad mit einer Aufwandmenge von 30 g AS/100 l Wasser gearbeitet. 

Die Zulassung für die Bekämpfung von Kartoffelkäfern (mit einer Aufwandmenge 

von 1 1/ha) erfolgte im Frühjahr 1994. Die Zulassung in Hopfen wurde aufgrund 

negativer Auswirkungen der für eine ausreichende Wirksamkeit erforderlichen 

hohen Aufwandmengen auf aquatische Organismen nicht erteilt. 

Als Granulat formuliert wurde ONCOL 5 G (Wirkstoffgehalt 5 % AS) zur Virusvek

torenbekärnpfung in Zuckerrüben geprüft. Die Ausbringung erfolgte mittels Granu

latstreuer bei der Saat. Mit einer Aufwandmenge von 0,05 g AS/lfd.m Saatreihe 

konnten Wirkungsgrade von 98 - 100 % erzielt werden. Für diese Indikation wurde 

ein Antrag auf Zulassung gestellt. Die Zulassungserteilung wird Ende 1994 

erwartet. 
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2)Institut für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, Universität Hannover 

Das Wanderverhalten von Sitobion avenae (F.) im Labor und Freiland in Abhängigkeit von der 

Temperatur von BYDV-Infektionen und von Saatgutbehandlungen mit Imidacloprid 

In einem Versuch im Herhst/Frühjahr 1992/93 wurde die Wanderungsaktivität von markierten 

adulten Individuen von S. avenae im Freiland (Wintergerste) ermittelt. Bei linearer Regression der 

mittleren Wanderungsrate gegen die physiologischen Temperatursummen (lineares Modell) ergibt 

sich eine theoretische Schwelle von 0.65 °C (BYDV-tragende Aphiden 0.68 °C). Allerdings läßt sich 

nur 14.1 % { 43. 1 % ) der Variation der W anderungsrate durch die Temperatursummen erklären. 

Zu einer Ermittlung weiterer Ursachen wurden in verschiedenen Systemen mit 10, 20 und 29 

Winterweizenpflanzen bzw. Wintergerstepflanzen die Wanderung und Besiedlung in virusfreien und 

infizierten Varianten bei 3, 5, 7.5, 10, 15 und 20 °C untersucht. Eine sichere Beziehung zwischen der 

Temperatur und der Wanderungsrate konnte nicht ermittelt werden, so steigt zum Beispiel in 

virusfreien Systemen die W anderungsrate von 5 °C auf 3 °C Vlieder an. Die Ursachen dafür liegen 

vermutlich in Einflüssen der Wirtspflanzenqualität. Grundsätzlich ist die relative Wanderungsaktivität 

in den infizierten Systemen im Labor etwas geringer, wobei dieser Effekt in Wintergerste deutlicher 

ist. Im Halbfreiland zeigt sich, daß die Besiedlung im Herbst durch Infektionen gefördert wird. Diese 

Reaktion auf infizierte Pflanzen kann interpretiert werden als Verhalten zur Vermeidung von 

Aggregationen und Entwicklung von Geflügelten im Spätherbst und im Winter. 

Die Besiedlung bei konstanter Temperatur läßt sich in der Regel gut durch das Gornpertz-Modell 

beschreiben. Die akkumulierte Anzahl besiedelter Pflanzen folgt im Halbfreiland zumeist Funktionen 

des Typs y=a/[b*exp(xd*c)]. 

Im Halbfreiland gibt es sehr deutliche Hinweise, daß Prädatoren im Herbst die Aphidenzahl zwar 

reduzieren aber auch deren Ausbreitung forcieren. Ebenfalls in Halbfreilandsystemen zeigte sich, daß 

die Aphidenahundanz und das Adultgewicht durch eine Herbstbehandlung mit lmidacloprid (35g 

a.i./dt) selbst im Frühjahr noch reduziert wird. Die Wanderungsrate und die Besiedlungskurven 

unterschieden sich kaum. In einem Parzellenversuch (Winterweizen) konnte ermittelt werden, daß 

nach einer künstlichen Infektion am 1. April 1994 mit virustragenden Aphiden nur 8.75 % der 

Pflanzen (Kontrolle: 12.8 %, Probe vom 24.6., BBCH 69) infiziert wurden. Auch der Aphidenbefall 

im Sommer war noch deutlich durch die Behandlung reduziert. 

Zur Klärung der Frage, auf welche Distanzen wandernde Aphiden eine potentielle Zielpflanze erken

nen, wurde mit Hilfe eines Videoübenvachungssystems die optische Orientierung von adulten S. 
avenae untersucht. Bei ca. 250 lux wurden Pflanzen im Stadium BBCH 11 in einer Entfernung von 

0.5 cm (Median, BBCH 22: 1.11 cm), bei ca. 1600 lux hingegen von 0.85 cm wahrgenommen. 
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Untersuchungen zur Wirkung von Gaucho (Imidacloprid) am Maissaatgut 

auf das Sauqyerhalten von Blattläusen und deren Virusübertragung 

Schadinsekten spielen in Sachsen-Anhalt mit Ausnahme der Fritfliege 

(Oscinella frit) und regional der Drahtwürmer nur eine 

untergeordnete Rolle. Dem gegenüber liegen Berichte zum Vordringen 

von Maisviren vor, die normalerweise in südlichen Ländern zu finden 

sind. Somit ergab sich die Frage, ob mittels der Vektorenbekämpfung 

über die Saatgutbehandlung mit den Wirkstoff Gaucho eine Reduktion 

des Auftretens der Maisviren möglich ist. 

Untersucht wurden in Labor- und Freilanduntersuchungen an mit Gaucho 

(Imidacloprid, 490 g a.i./dt) behandelten Pflanzen das Saugverhalten 

der Blattläuse und die Virusübertragung des BYDV (persistent) und 

des MDMV und SCMV (nichtpersistent). Die Ergebnisse lassen sich wie 

folgt zusammenfassen: 

1. Die Phytotronversuche zeigten, daß auf behandelten Mais die 

Blattläuse innerhalb weniger Stunden ihre Saugtätigkeit einstellen. 

Interessant war, daß im Gegensatz zu R. padi Angehörige der Art 

S. avenae etwas länger am behandelten Mais saßen. 

2. Im Gewächshaus erwies sich, daß bis auf eine Ausnahme die 

Übertragung des BYDV vollständig verhindert wurde. Auch die 

Übertragungsrate des SCMV konnte durch Gaucho in Abhängigkeit vom 

Pflanzenalter deutlich reduziert werden, wobei die größten 

Unterschiede zur Kontrolle bei Frühinfektionen zu verzeichnen waren. 

3. Die Freilanduntersuchungen bestätigten diese Tenedenz für den 

Befall durch SCMV/MDMV, dem gegenüber trat das BYDV nicht auf. 

4. Bonituren der Populationsentwicklung 

Auftreten von M. dirhodum, während S. 

untergeordnete Rolle spielten. 

ergaben ein dominierendes 

avenae und R. padi eine 

5. Das Mittel Imidacloprid schränkte die Vermehrung von M. dirhodum 

deutlich ein, wobei das Populationsmaximum 2 Wochen später auftrat. 
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Vergleich verschiedener Möglichkeiten zur Bekämpfung des Maiszüns!ers 

Die Befallsgebiet.e des Maiszünslers (Ostrinia nubiiaiis) haben sich in der Bundesrepublik 

Deutschland in den letzten Jahren erheblich ausgedehnt. Wenn die Schäden auch noch nicht so 

groß sind wie in Frankreich, dem wichtigsten europäischen Maiserzeugerland, so wachsen doch die 

Anbaugebiete, in denen dem wichtigsten Maisschädling durch Be!cämpfungsmaßnahmen begegnet 

werden muß. 

Da die Sortenwah1 nur einen geringen Einfluß auf die Befallsstärl::e hat und die mechanische 

Bekämpfung des Maiszünslers durch tiefes Einpflügen der Maisstoppeln auf schweren Böden und 

überall dort, wo Mulchsaat zur Erosionsbekämpfung praktiziert werden soll. nicht möglich ist. 

müssen direkte Bekämpfungsmethoden ergriffen werden. 

Praxisüblich sind bisher der Einsatz von Baci!hJs-thuringiensis~Präparaten, die Freisetzung von 

Trichogramma~Schlupfwespen und die lnsektizidappiikation. Diese Methoden greifen allerdings nur, 

wenn sie zum richtigen Zeitpunkt und unter günstigen äußeren Bedingungen eingesetzt werden. 

dann können Wirkungsgrade bis zu 75 % erreicht werden. Häufig führen aber Schwierigkeiten bei 

der Bestimmung des optimalen Anwendungstermins oder ungünstige Witterung zu erheblich 

geringerer Wirlcung und damit insgesamt zu einer hohen Wirkungsunsicherheit. 

Der Einsatz von resistenten Maispflanzen führt dagegen zu einer sicheren Bekämpfung des 

Maiszünslers und eröffnet damit eine neue Dimension der Bekämpfungsmöglichkeiten. Ciba hat 

nach umfangreichen Labor~ und Gewächshaustests in dreijährigen Freilandversuchen einen 

Bekämpfungserfolg von durchschnittlich 96 % erzielt. 

In diesen Versuchen wurden Maispflanzen ausgesät. in die ein Gen integriert wurde, daß sie 

befähigt, sich durch die Produktion von Bt· Protein (Endotoxin) gegen den Angriff des 

Mai.szünslers selbst zu schützen. Der Wirkmechanismus des Bt·Proteins im Magen-Darmtrakt der 

Maiszünslerl.arve zeichnet sich durch seine hohe Spezifüät aus. 

Durch die resistenten Maispflanzen werden ausschließlich die Larven, die am Mais mit dem 

Bohrfraß beginnen, sich also im empfindlichsten Stadium befinden, sicher bekämpft, ohne daß der 

Landwirt Bekämpfungsmaßnahmen einleiten muß, deren günstigster Einsatzzeitpurn:t schwer zu 

bestimmen und deren Anwendung zeit~ und kostenaufwendig ist. 

Die Versuche zeigen, daß sich Maissorten, die durch ein Bt-Schutzgen gegen Maiszüosler resistent 

sind, als ein idealer Baustein integrierter Pflanzenbausysteme anbieten. 
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Landesanstalt für Pflanzenschutz, Stuttgart 

Der Feldmaikäfer in Baden-Württemberg. Ausbreitung, Versuchsergebnisse, Empfeh
lungen 

Die Befallsschwerpunkte befinden sich wie 1992 im westlichen Kraichqau, am Kaiser
stuhl und auf der Schwäb. Alb. lm Kraichgau blieb der erwartete Zwischenflug schw
ach. Von der Schwäb. Alb wird keine regionale Ausbreitung, wohl aber eine Zunahme 
der 8efa!lsintensität berichtet. Am Kaiserstuhl breltet sich der Befall nach Süden, 
Westen und Osten aus; hier ist besonders die Vorbergzone zwischen Emmendingen 
und Lahr betroffen. Da Vergleichswerte fehlen, kann nicht vorhergesagt werden, in 
welchem Flugjahr die derzeit ablaufende Gradation ihren Höhepunkt erreichen wird, E
ngerlingsschäden sind in Obst, Jungreben, Baumschulen, Hausgärten, Grünland und 
Kartoffeln sowie Zuckerrüben aufgetreten. Der Käfer selbst verursachte Fraßschäden 
an Steinobst, Baumschulpflanzen und an Reben. 
Versuche zur Abwehr und Bekämpfung des Feldmaikäfers laufen seit 1986. Die dabei 
erzielten Zwischenergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: Vorbeugungs
maßnahmen wie Verschieben von Pf!anzterminen in den Herbst vor bzw. ins Flugjahr 
bei gleichzeitigem Offenhalten des Bodens sind wirksam. Offenhalten ist aber nicht 
angezeigt bei Hanglagen, bei Gefahr der Nitratauswaschung, im Rahmen integrierter 
Produktion, in feuchten Jahren. Abwehr der Eiablage mit Hilfe von Netzen war erfolg
reich gegen von außen zufüegende Käfer. Die unter den Netzen eingesperrten Käfer 
konnten auf einem Teil der Flächen ohne Re!fungsfraß fertile Eier ablegen. Dagegen 
hilft nur der zusätzliche Einsatz eines Insektizides. Für diese Maßnahme fehlt hierzu
lande wegen der hohen Anschaffungskosten und des immensen Arbeitsaufwandes die 
Akzeptanz. Synth. insektizide, die mittels einer Düngelanze in den Wurzelraum von 
Apfelbäumen appliziert wurden, konnten Engerlingsschäden verhindern. Das Abtöten 
der Engerlinge gelang nur mit einem Präparat. Eine solche Maßnahme müßte auf sog. 
Feuerwehrmaßnahmen beschränkt bleiben. Der natürlich vorkommende entomophage 
Pilz lleauveria brongniarfü (SACCH.) PETCH konnte in den Trockenjahren 1990-1992 
nicht seine volle Wirkung entfalten. Obwohl damals eine, wie wir heute wissen, zu 
geringe Menge eingesetzt wurde, hat sich die Wirkung unter den feuchteren Bedin
gungen der Jahre 1993/4 deutlich verbessert. 
Die in den 50er Jahren erarbeiteten Verfahren zur Befallsminderung und -beseitigung 
sind eine wertvolle Hilfe bei der Abwehr von Engerlingsschäden an landw, Kulturen. 
Mit zunehmender Besatzdichte werden sie jedoch nicht ausreichen. Problematisch 
sind in einem solchen Schema stehende Obstanlagen und Baumschulquartiere; auf 
solchen Flächen ist Beauveria notwendig, Da Ertragsreben, die im und am Kaiserstuhl 
den weitaus größten Teil der LN einnehmen, nicht durch Engerlinge geschädigt wer
den, besteht kein unmittelbarer Anlaß, diese dort zu bekämpfen. Können die Feldmai
käfer dort überleben, besteht jedoch die Gefahr, daß die Gradation in die Länge ge
zogen wird. SCHÜTTE befürchtet als "worst case", daß der Maikäfer zum Dauer
problem wird. 
Da Vorbeugung und bio!. Bekämpfung zu Beginn einer Gradation einsetzen müssen, 
und nicht erst wenn Engerlingsschäden unübersehbar sind, müßte die Pflanzenschutz
beratung der Praxis ein Monitoring anbieten können, das rechtzeitige Maßnahmen 
ermöglicht. Für diese personal- und zeitaufwendigen Arbeiten sind jedoch die Voraus
setzungen nicht vorhanden. 
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Von der Eisenzeit bis in die Zukunft: hermetische Getreidelagerung und modifizierte 

Atmosphären 

Als traditionelle Lagerungsmethode war die unterirdisch~hermetische Getrelde!agerung über 

Jahrhunderte in Asien, dem nördlichen Afrika und dem südlichen Europa weit verbreitet Typisch 

flaschenförmige Gruben mit befestigten Wänden, die für diese Art der Lagerung genutzt werden 

konnten, lassen sich durch Ausgrabungsfunde bis in die Eisenzeit (ab 800 v. Chr.) 

zurückvertolgen. Nach dem Befüllen mit Getreide wurden diese Gruben durch Steinplatten und 

Erdreich weitgehend gasdicht verschlossen. Die Atmungsprozesse des Getreidekeimlings, der 

Mikroorganismen und eventuell vorhandener Insekten führten dann allmählich zu einem 

Verbrauch des vortiandenen Sauerstoffs bei gleichzeitigem Anstieg des Kohlendioxidgehaltes. 

vorausgesetzt daß von außen keine Feuchtigkeit eindringen konnte, wurden so einerseits 

Insekten abgetötet, andererseits kamen die Atmungs- und Alterungsprozesse des Getreides 

sowie mikrobielle Prozesse zum Stillstand, was die Getreidequalität erhielt 

Durch die Begasung mit Stickstoff (N2) bzw. Kohlendioxid (C02) versucht man heute, diese 

Effekte noch schneller zu erzielen. Da hierbei die Atmosphäre in einem Getreidelager verändert 

wird, spricht man von modifizierten Atmosphären. Bei der Begasung mit Nz führt der Mangel an 

Sauerstoff (<3 Vol.-%) zur Abtötung von Schädlingen, während C02 darüberhinaus eine eigene 

toxische Wirkung hat. Wie Versuche mit dem Kornkäfer Sitophilus granarius zeigten, ist C02 bei 

niedrigen Temperaturen zur Abtötung vorratsschädlicher Insekten schneller wirksam, bei 

Temperaturen oberhalb 25"C haben C02 und N2 eine annähernd gleich schnelle Wlrksamkeit. 

Einwirkzeit (Tage) 
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Einwirkzeit zur Abtötung aller Kornkäfer-Stadien 
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Problematisch ist die für solche Verfahren 

nicht ausreichende Gasdichtigkeit der 

heutigen Getreideläger. Daher werden N2 

und C02 bisher nur eingesetzt, um mit 

Hilfe von ständiger Gasnachführung 

innerhalb einiger Wochen einen 

Schädlingsbefall abzutöten. Die verbesser

te hermetische Getreidelagerung könnte 

ss jedoch in Zukunft eines der Verfahren 

sein, mit denen sich im Vorratslager 

insektenfeindliche Bedingungen erzeugen 

lassen. 



193 

J. Schliesske 

Universität Hamburg 1 Institut für Angewandte Botanik, Hamburg 

Zum Problem der Lagerhygiene als einem Aspekt des Vorrat~§chutzes 
im modernen Seehafenbet..r._ieb 

Die rasante Entwicklung der Transport- und Umschlagtechnik erfor
dert auch entsprechende moderne Lagermöglichkeiten, Von den, den 
Seehafenbetrieben Hamburgs zur Verfügung stehenden Lägern, wie 
Speichern, Schuppen, Lagerhallen, Kilhllägern, Silos, Freilägern, 
Schuten und Containern, entsprechen viele nicht mehr dem geforder
ten Standard. Da die o.a., oft sehr veralteten Läger so vielfältig 
wie die i~ Hafen umgeschlagenen vegetabilen Waren sind, ist es 
schwierig eine erfolgreiche Lagerhygiene zu praktizieren. Die im 
Hafen gelagerten Vorratsgüter, wie z.B. Obst, Südfrüchte, Nüsse, 
Kartoffeln, Trockengemüse, Getreide, Futtermitteli Rohkaffee, 
Rohkakao, Tee, Gewürze und Holz können durch Vögel, Nagetiere, 
Insekten und Milben erheblich geschädigt werden. Das Spektrum der 
Schadorganismen wird durch die aus tropischen und subtropischen 
Klimabereichen stammenden Organismen, vor allem Insektenarten, 
erheblich erweitert. Da in diesen Regionen die Nachernteprävention 
oftmals nicht sehr entwickelt ist, wird mit einer Vielzahl von 
vegetabilen Gütern die Nachernteproblematik der Erzeugerländer in 
den Hamburger Hafen getragen. 
Zur alleinigen Lösung der auftretenden Probleme wird oft nur der 
Einsatz von Methylbromid durchgesetzt. Als Argument für die 
Verwendung dieses Gases werden das ''Einschleppen von Schädlingen 
mit nichtbeschaupflichtiger Ware'', die ''Konkurrenz zu anderen 
Seehäfen" sowie die "bezahlbare Alternative zu anderen Verfahren" 
aufgeführt. 
Mit der eingeschränkten Verwendung von Methylbrornid im Vorrats
schutz, bekommen die Verfahren der klassischen Lagerhygiene wieder 
mehr Bedeutung. 
Neben der selbstverständlichen Sauberkeit spielt auch das Organi
sationsschema bei der Einlagerung verschiedener Partien 
- mit evtl, auch verschiedenen Ansprüchen - im gleichen Lager
gebäude eine große Rolle. Bei der Planung neuer Läger sollte dem 
phytosanitären Aspekt mehr Beachtung geschenkt werden, Eine Bera
tung über Veränderungen baulicher Maßnahmen kann u.a. die 
''Nagetiersicherheit'' oder die ''Gasdichtigkeit von Speziallägern'' 
(Einsatz von lnertgasen) betreffen. 
Da die Beratung zur Lagerhygiene von der Hafenwirtschaft nur sehr 
zögerlich abgefragt wird, sollten Möglichkeiten geschaffen werden, 
die notwendigen Informationen durch eine eingeschränkte "Bringe
beratung'' zu vermitteln, um das Auftreten von Lagerschädlingen im 
Seehafenbetrieb zu minimieren, 
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Co;-:i_p!J.l":.tive Studies o::: tl-ie biolo;:r of two gr2,in vreeC.il 

Strains: Sitop!::,_ilus f.:;re.n;::irius granarius (1) and Siton'r..ilus 

g::-an~a'ius af-;-,"i ce.na.1s Ze.che::- ( Cu:rc ulionidae: Coleopte.ra)- .. 

By 
Prof „ Dr„ Saleh M„ Sv12.ilem; Prof~ Dr„ r,1a:b.moud El-3olok; 

ProL Dr„ Peter Gotz. 2 e.nd Dr~ Rabie Y~ .Abdel AleeE1„ 

Abstract 

The present study was carried out in the stored products 
Depe..rtmen.t, Fedr'al Institute of Biology a....-rid the In.sti tue of 
Zoolog;y, Pree Unive::-si ty, Berlin ( 1989-1990) 

Egg stage: The shortest incub2tion period of both strains was 
4 days (J0°C S 70%~R.H .. ) vthile the langest incubc.tion was 17 
days for §. .. ß:;:oe.....n.e..rius grane.ric1s a::1d 16 dc.~Ts for .§_ .. g_oAfricanus 
(15°G e.!ld 5C';,, R~ H~) 

Larval stage: Four larv2l instars were noticed throughout 
the life cycle oi bot.h st:,:ains. The first l2.rv2l instar.s of 
both stre.ins were appa:-ently of eque.l du.re..tion (4) but the 
fo 0J.rth w2s lone;er (2-9 de.ys: 25°C &: 7C?G~ RH)~ At lon temere.-
ture (15°C) tl:.e larr:=-,l st20e of S„g. we.s slightly 
longe::: (22„6 days) -

Pu_p2.l stage : 11:he dc.:.ration of pc1pal 3t2.ge we.s e.f fe:::ted b-y 
Lmcus developrr:ent e.t high hi::1idities. 'i:Le pupal stage l3sted 
5-6 da::s (25°C & 70%RH) The total developmente.l period 
e:Jer~getl JQ d.e.rs fO::C"' .§_"Q_.,q-fr"1Cßl1US COJ:tpa:red 1Nith ]2.J days 
for .:i:~g~g::'anaris 

Oviposi tion: Generaly the oviposi tion perion was langer in 
§.~§..afric2.nus .. '1:his period re.nged from 64„8 to 74„2 in §_,.g_,. 
granarius to 40~8-39.6 for S„ß_ .. africe.n.us, (l5-20°C & 7G -
~c;~; R. He) -

Longi vi ty : Mele longi vi t;:r was longer in both strains, but 
gene.:'aly E.•&~sfricanus longivity was lo:1€e~ .. In tbis strain 
the longivity ran.sed. betweer:._64„6-G0„8 fo::, rriales e..nd 145-132„6 
:fo:r fe:ncles, compared wit!l 57„S-51„8 tmd 150„2 - 143„5 for 
§_., .ß.• 2;J:'Ec!l.2.!'i US .. 

Pecundity: The number of es_gs laid per fe;n2.le of S.,;;:-.,:;;ri;,11arius 
we.s JL 2-138„ 9 while in s„g„ e.f:-icanus we.s 29„ 2-14b„ 7 (25°C & 
70% R.H. to 15°C & 50% R7H .. ) 

Cross b::eedin2;: In case of .c.:'oss breeding between th.e tv:o 
streins; lass of grain weight, nunber of der.iaged grains a..11d 
progeny produced were shaI'ply reduced. In ccse of cross breed
ing between §. .. ß_ .. g_ .. males and §._ .. g .. ~ females the progeny was 
83„4 compa:;:-ed with 89~ 9 in the Opposite cross wlüle it was 
l2C.8 for pure §~~ .. §._ .. and 126„ 9 for pure,§.~&~.&~ adults 

1 - Dept~ of Econ~ Ento~~ end Pesticides, Faculty of Agric. 

Cairo U:1i ve::,si ty 

2 - Dept„ of ZoologJ, Free Unive:i:·sity, Berlin„ 
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Untersuchungen über die repellierende Wirkung von gefärbtem 
Saatgut auf das Futterannahmeverhalten von Vögeln 

Seit langem wird nach Möglichkeiten gesucht, die Attrakti
vität von Saatgut für Vögel herabzusetzen. Damit sollen zum 
einen Fraßschäden durch Vögel vermindert werden; zum ande
ren sollen Vögel geschützt werden, wenn das Saatgut mit 
einem Pflanzenschutzmittel gebeizt ist, das für Vögel gif
tig ist. Über die fraßabschreckende Wirkung von Farben gibt 
es unterschiedliche und teilweise widersprüchliche Angaben~ 
Deshalb wurden Gehege- und Freilandversuche angelegt, um 
das Farbunterscheidungsvermögen und die repellierende Wir
kung einer Saatgutanfärbung auf die Futteraufnahme bei meh
reren Vogelarten zu untersuchen. Die bisher durchgeführten 
Versuche haben ,gezeigt: 

1. Haustauben, Raben- und Saatkrähen, Dohlen, Elstern, Fa
sane, Japanwachteln und einige häufige Kleinvogelarten kön
nen blau-, grün-, violett-, rot- und graugefärbtes Saatgut 
von natürlichem Futter unterscheiden. Gefärbte Sonnenblu
men-, Mais- und Rapskörner werden deutlich seltener auf
gepickt als ungefärbte Körner. 

2. Die getesteten Farben wirkten alle abschreckend. Keine 
Farbe zeigte einen besonders auffälligen Repellenteffekt. 

3. Hungrige Vögel können auch gefärbtes Saatgut in größerer 
Menge aufnehmen. Deshalb wird das Futterannahmeverhalten 
der Vögel durch die Jahreszeit beeinflußt. Gefärbtes Saat
gut wurde im Winter in größerer Menge aufgenommen als im 
Som:mer. 

4. Bei den untersuchten Vogelarten ist die Aufnahme von ge
färbtem Saatgut unterschiedlich. Auf Haustauben wirkte die 
Einfärbung stärker repellierend als auf Fasane. 
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H.-J. Pelz 

Biologische Bundesanstalt für Land- und F orst"!Nlrtschaft 
Institut für Nematologie und Wirbeltierkunde, Münster 

Aussichten von Vergrämungsmaßnahmen zur Abwehr von Schäden durch kleine Säugetiere 

Als Folge strenger Artenschutzbestinummgen und einer zunehmenden Sensibilisierung der 

Bevölkerung für die Belange des Naturschutzes ist eine wachsende Nachfrage nach 

Vergrämungsrnitteln oder -methoden zur Abwehr von Schäden durch kleine Säugetiere zu 

verzeichnen. Der Beitrag faßt die Erkenntnisse aus zahlreichen Versuchen mit verschiedenen 

KJeinsäugerarten (Schermaus, Maulwurf, Waldmaus) zu dieser Thematik zusammen. 

In Freiland- und Gehegeversuchen wurden verschiedene Geruchsrepellentien (ätherische Öle, Tieröl, 

Molke-Buttermilch-Gemisch, Raubtierurin), denen eine vergrämende Wirkung nachgesagt wurde, 

sowie Schallwellen, auf ihre Eignung zur Vergrämung von Schermäusen bzw. Maulwürfen 

untersucht. Außerdem wurden etwa 140 reine Riechstoffe auf ihre fraßabschreckende Wirkung an 

Zuckerrübensaatgut gegenüber Waldmäusen getestet. 

Ergebnisse: Mit keinem der verwendeten Geruchsrepellentien konnte bei Schermäusen oder 

Maulwürfen eine Vertreibungs\Vl.rk:ung erzielt werden. Nur bei einer Substanz (Tieröl) wurde im 

Gehegeversuch überhaupt eine Reaktion der Schermäuse auf die Konfrontation mit dem Riechstoff 

beobachtet. Die Geruchsquelle wurde jedoch lediglich „verwühlt", das Gangsystem aber nicht 

verlegt. Auch eine vergrämende Wirkung von Schallwellen konnte nicht festgestellt werden. 

Zehn reine Riechstoffe verringerten im Laborversuch die Attraktivität des damit behandelten Zucker

rübensaatgutes für Waldmäuse. Ein solcher Effekt ist aber nur mit sehr hohen Wirkstoflkonzen

trationen zu erzielen, die sich negativ auf die Keimfähigkeit des Saatgutes auswirken würden. 

Außerdem müssen ausreichende Nahrungsalternativen für die Waldmäuse vorhanden sein. 

Fazit: Es besteht kein Zweifel daran, daß Kleinsäuger die olfaktorischen bzw. akustischen Reize 

registrieren. Die zur Auslösung der gewünschten Reaktion erforderlichen Schwellen liegen jedoch 

sehr hoch und werden in der Regel nicht erreicht. Die Aussichten, mit Hilfe von Geruchsrepellentien 

oder Schallwellen eine V ergrämungswirkung auf Kleinsäuger zu erzielen oder einzelne Pflanzen oder 

Samen vor Fraßschäden zu schützen, werden auf Grund der vorliegenden Erkenntnisse als sehr 

gering eingeschätzt. 
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R. Martens-Menzel, Ch. Reichmuth. W. Pieritz 

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwilischaft, 
Institut für V01Tatsschutz, Berhn 

Rückstandsverhalten von Phosphorwasserstoff in Rettichen und Möhren nach 
Begasungen zur Bekämpfurn.r der Wühlmaus 

Zur Bekämpfung verschiedener Nagetiere auf landwiitschafüichen Nutzflächen dienen 

Phosphidpräparare, die mit der Bodenfeuchtigkeit Phosphorwasserstoff (PH3) entwickeln, 

In dieser Arbeit wurde eine entsprechende Wühlmausbekämpfung in Rettich- und 

Möhrenfreilandbeeten simulien. Als Begasungspräparate dienten hierbei Calciumphosphid 

(Polytanol, Chemische Fabrik Wülfel) und Aluminiumphosphid (Wühlmauskiller, Detia 

Freyberg). Die Dosierung erfolgte den Anwenderhinweisen entsprechend, so daß die 

Präparate 0,5 bzw. LO g PH3 freisetzten. Die Begasungen fanden in tendenziell sand-, lehm

und humusreicher Erde mit 70-80 % Sandgehalt statt, indem die Präparate in künstlich 

geschaffene Hohlräume eingebracht wurden, die in Größe und Gestalt den Bauten der 

\Vühlmaus ähnelten (zylindrische Röhren mit etwa 5 cm Durchmesser). Nach einer Woche 

\vurde wiederholt begast um eventuelle Alkumulationseffekte mitzue1fassen. 

Die Phosphorvvasserstoffgehalte der Luft im behandelten Erdreich w11rden in Abhängigkeit 

von der Begasungszelt mit Gaschromatographie und phosphorsensitivem Detektor bestimmt. 

In 10 cm Abstand vom Präparat eneichtell die PH3- Gehalte zum Teil nach 10 min, 

spätestens nach etwa einer Stunde Maxima von 1.000-10.000 µ1/1, nach etwa 8 Stunden 

waren davon zumeist noch 50 % vorhanden. Im Humusboden waren die Spitzenwerte relativ 

niedrig ( l.000-4.000 µl/1), wobei sich die Kombination von Dichtigkeit und Trockenheit 

negativ aus1,virkte. In 2,5 oder 5 m Abstand Jagen nur noch bis zu 200 µl/1 vor, allerdings 

praktisch ausschließlich im dichten Humusboden. Im Erdreich neben dem Gang wurden bis 

20 cm Tiefe maximal 250 µl/1 beobachtet, ein Einfluß der Tiefe wurde nicht festgestellt Die 

Messungen im Lehmboden zeigten hierbei besonders niediige Ergebnisse (nur bis zu 

50 µl/1); dies war zu erwanen, da sich wegen trockenen Wetters ve1tikale llisse gebildet 

hatten. durch die das Gas entweichen konnte. 

Das Gemüse wurde geerntet und die darin enthaltenen PH3-Rückstände durch Austreiben im 

Unterdruck ennittelt. Auch nach \Niederholter Begasung waren in den untersuchten Möhren 

keine PH3- Rückstände nachweisbar. In den Rettichen lagen nach 2-3 Stunden bis zu 

0,3 7 µg/g vor, nach 24 Stunden 0,24 ~tg/g, und nach 3 Tagen war die Bestimmungsgrenze 

von 0,001 µg/g unterschritten. Die belasteten Rettiche \varen nm im Lehm~ und Humus

boden, und zwar unmittelbar neben den Präparaten geerntet worden. 

Nach einem Vergleich mit dem Grenz1,ve11 aus der Höchstmengenverordnung (0,01 µglg) 

v•.rurde eine \Vartezeit von 3 Tagen empfohlen. 
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T. Block und c;;. ~engonca 

Institut für Pflanzenkrankheiten, Abteilung Entomologie und Pflanzenschutz der Universität Bonn 

IJntersuchungen zur Wirkung des breitwirksamen Insektizides Decis illeltamethrin) auf die Nützlingsfauna 

einer Apfelanlage bei Einsatz vor und nach der Blüte· 

Gerade zur Blütezeit stellen einige Schadinsekten eine Gefahr für den Ertrag einer Apfelanlage dar. Als 

Alternative zur bisher auf integriert bewirtschafteten Obstbaubetrieben durchgeführten Frühjahrs~ 

bekämpfung von Schadlepidopteren, insbesondere Spanner-, Wickler- und Eulenraupen, mit Insektiziden 

der integrierten Pflanzenschutzmittelliste, wurde untersucht, ob es Einsatzzeitpunkte gibt, an denen das 

breitwirksame Insektizid Decis (Deltamethrin) weniger nützlingsschädigend eingesetzt werden kann. 

Die Versuche fanden in einer Apfelanlage in Meckenheim in der Nähe von Bonn bei den Sorten Boskoop, 

Gloster und Jonagold statt Jede Sorte wurde in drei Versuchsvarianten mit Decis unmittelbar vor der 

Blüte, Deds unmittelbar nach der Blüte und mit nach integrierten Richtlinien zugelassenen Pflanzenschutz

mitteln behandelt Ab Mitte April erfolgte in den einzelnen Parzellen die Ermittlung des Besatzes mit Nutz

und Schadarthropoden im Abstand von i 4 Tagen durch Klopfproben. Durch wöchentliche Entnahme von 

jeweils 90 Blättern und Auszählen unter dem Binokular wurde ab Mitte Mai die Entwicklung der Raubmil

benpopulation in den Varianten verfolgt. Der Beobachtungszeitraum erstreckte sich bis Mitte September_ 

Die Decis-Applikation vor der Apfelblüte wirkte sich weit weniger schädigend auf die Raubmilbe Typhlo

dromus pyri aus als nach der Blüte. Die Nachblütebehandlungen führten stets zu einem starken Anstieg der 

Spinn:milbenpopulation, die wiederum eine deutlich stärkere Zuwanderung räuberischer Blumenwanzen der 

Gattung Orius im Vergleich zu den integrierten Kontrollparzellen zur Folge hatte. Diese Ergebnisse 

bestätigten sich bei allen drei untersuchten Apfelsorten. Die Klopfproben zeigten keine schädigende 

Wirkung der Decis-Applikationen auf die übrige Nutzarthropodenfauna. 

Die Anwendung von Decis vor der Apfelblüte scheint bei starkem Schädlingsdruck vertretbar, sofern die 

Apfelanlage fast frei von Spinnmilben ist und somit die Gefahr einer Massenvermeluung nicht besteht. 

• Gefördert aus Mitteln des Schwerpunktes "Umweltverträgliche und Standortgerechte Landwi..'1Schaft", MURL-NR W 
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(:. $engonca und T. Block 

Institut für Pflanzenkrankheiten, Abteilung Entomologie und Pflanzenschutz der Universität Bonn 

Laboruntersuchungen über die Nebenwirkungen von Pflanzenschntzmittelmischungen auf Coccfnella 
sevtemmmctqtq L • 

Bisher liegen hauptsächlich Ergebnisse über die Auswirkungen von einzelnen Pflanzenschutzmitteln auf 

Nutzarthropoden vor. Da sich im praktischen Pflanzenschutz chemische Bekämpfungen meist gleichzeitig 

gegen mehrere Schaderreger richten, werden Pflanzenschutzmittel häufig kombiniert eingesetzt. In der 

vorliegenden Arbeit wurden daher verschiedene im Obstbau verwendete Mittel-Kombinationen im Labor 

hinsichtlich ihrer Nebenwirkungen auf den Siebenpunkt-Marienkäfer Coccinella septempuncata L. 

untersucht. 

Nach Richtlinien der BBA wurden die Nebenwirk.ungen von Insegar (Fenoxyccarp) und Pirimor (Pirimi

crup) (Insektizid • Insektizid), Dithane Ultra (Mancozep) und Benocap (Flusilazol) (protektives -kuratives 

Schorflimgizid), Bayfidan spezial WG (Triadimenol) und Euparen WG (Dichlofluanid) (Mehltaufungizid. 

Schorlfungizid) sowie Delan SC 750 (Dithianon) und Pirimor (Pirirnicarp) (Fungizid - Insektizid), jeweils 

einze]n und gemischt geprüft. Der Standard-Glasplattentest diente zur Ermittlung der lnitialtoxizität auf 

Marienkäferlarven. Die Fertilität der überlebenden zu Adulten entwickelten Versuchsinsekten wurde im 

Anschluß bestimmt 

Insegar hinderte einzeln und gemischt mit Pirimor die Larven vollständig an ihrer Entwicklung zu Adulten_ 

Dithane Ultra und Benocap zeigten weder einzeln noch kombiniert in der Wirkung auf die Larvenmortalität 

und im Fertilitätstest Unterschiede zur Kontrolle. Bayfidan und Euparen zusammen erhöhten die Larven

mortalität gegenüber den Einzelpräparaten und reduzierten die Fertilität. Die Mischung von Delan und 

Pirimor wirkte ebenfalls stärker schädigend als die Einzelapplikationen. Der Wirkungsgrad im F ertilitätstest 

lag hier wie bei alleiniger Anwendung von Pirimor bei über 80%. 

"Gefördert aus Mitteln des Schwerpunktes "Umweltverträgliche und Standortgerechte Landwirtschaft", !YfURL~NRW 
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H. Welp, Ch. Reichmuth 

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, 
Institut für Vorratsschutz, Berlin 

A..kustische f rüherkennung vort{l.tsscbädlict)er Insekten 

Bei der Getreidemotte Sitotroga cerea!ella (Olivier) und dem Kornkäfer Sitophi!us KfWlarius 

(Linne) vmrden Untersuchungen über die akustische Wahmehmbarkeit der im Inneren von 

Getreidekörnern lebenden Entwicklungsstadien durchgeführt. Auf jeweils drei 250 ml Deckelgläser 

mit 1500 Körnern der Getreidearten Gerste, Roggen und Weizen {Feuchte zwischen 12,4 % und 

13,3 %, TKG: Gerste 33,6 g, Roggen 34,58 g, Weizen 47,26 g) wurden für 24 Stunden ca. 100 

Falter bmr. 5 ml Käfer (entsprechend ca. 470 Käfer) gegeben. Die Substrate wurden unter den 

gleichbleibenden Bedingungen einer Klimakammer bei 25°C und 75 % reL Luftfeuchte täglich für 

jeweils fünfNtinuten pro Glas auf akustische Signale kontrolliert. Eingesetzt vvurde ein auf 

Körperschall reagierendes l\1ikrofon mit einem Durchmesser von l cm, das jeweils Z'Nischen die 

Körner geschoben wurde. Dessen Signale v,rurden über einen rauscharmen Verstärker mit einem 

handelsüblichen Kopfhörer abgehö:it. Mit dem Erreichen des dafür erforderlichen Geräuschpegels 

wurden parallel dazu die Signale elektronisch mit Zeitpunkt, Peakhöhe und Signalbreite gespeichert. 

Ole Getreidemotte ließ sich vom 6. Tag (Weizen) bis 7. Tag (Gerste, Roggen) nach Ansatz 

durchgehend bis zum Schlupf der adulten Tiere akustisch wahrnehmen. Die geschlüpften Eilarven 

verursachten zunächst Geräusche durch intensives Herumkriechen bevor Fraßgeräusche auftraten. In 

der Zeit der Verpuppung ging der Geräuschpegel zurück. Die Laf\/en des Kornkäfers waren ab dem 

7. Tag im Weizen bis 8. Tag in Gerste oder Roggen mit ihren Fraßgeräuschen hörbar. Bei 

durchschnittlich 5 bis 8 Tagen bis zum Schlupf der Eilarven bei einer Temperatur von 25°C läßt sich 

auch bei dem Kornkäfer das erste Lan,enstadium nachweisen. Die zvl-ischen 6 und 34 schlüpfenden 

Käfer pro Deckelglas waren in ihrer Ent\vicklung täglich bei jeder Kontrolle akustisch wahrnehmbar. 

Der Nachweis sehr junger Lar1enstadien der im Inneren von Getreidekörnern fressenden Arten und 

die durchgehenden Aktivitäten der Tiere über den gesamten Verlauf der Entwicklung bis zum 

Puppenstadium bietet die Möglichkeit, Getreideproben mit akustischen Detektoren in einer Zeit von 

3 bis 5 Minuten auflnnenbesatz zu untersuchen. Für den praktischen Einsatz bei der 

Getreideüberwachung ist eine Dämpfung der Umweltgeräusche durch eine entsprechende Isolation 

\Vichtig. Auch eine Envärrnung der zu untersuchenden Probe ist sinnvoll, um die A.kthi.tät der Tiere 

zu erhöhen. Unter diesen Umständen läßt sich die Verstärkung der Signale und die Empfindlichkeit 

der eingesetzten Mikrofone noch erhöhen, was die Sicherheit für ungeübte Anwender erhöht. 
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M. Schöller und Ch. Reichmuth 

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, Institut für Vorratsschutz, Berlin~Dahlem 

Lagetiefe der Eier der Speichermotte, Ephestia elutella Hübner. und der Mehlmotte. Eohestia kuehnie/la Zeller 
{Lepidoptera: Pyralidae) in geschüttetem Weizen und Roggen. 

Die Bekämpfung vorratsschädlicher Motten erfolgt in der Regel mit Begasungsmitteln wie Phosphorwasserstoff 

oder dem Verdunstungsmittel Dichlorvos {DDVP). Für die Entwicklung alternativer Bekämpfungsmaßnahmen, etwa 

biologische Bekämpfung, ist die Kenntnis der Verteilung der Eier verschiedener PyraJiden im Getreide 'Wichtig. 

Die Eilagetiefe vrnrde in Laborversuchen für Roggen und Weizen ermittelt 15 Metallzylinder verschiedener Höhe, 

deren Boden aus Drahtgaze mit einer Maschenweite von 2 mm bestand, so daß die Eier hindurchfallen konnten, 

wurden mit Weizen gefüllt. Auf die Weizenoberfläche wurden fünf Pärchen unbegatteter Pyraliden ausgebracht. 

Petrischalen mit Weizen wurden unter die Metallzylinder gesetzt Nach vier Tagen wurde der jeweilige Metallzylinder 

vorsichtig abgenommen und die Imagines abgefangen. Der Anteil der Larven aus den Eiern, die in die Petrischale 

durchgefallen waren, an der Gesamtzahl der Larven {aus oberem und unterem Gefäß) wurde in Prozent berechnet Mit 

Eilagetiefe verschiedener P)Taliden~Arten m Roggen und 
Weizen. Durchschnittswerte aus jeweils 3 Wiederliolungen 

1 ( +) = Eilagetiefe Ephestia kuehniella in Roggen 
2 (1111)= Eilagetiefe Ephestia elutella in Roggen 

3 (*) "'Eilagetiefe Ephestia elutella in Weizen 
4 ( +) = Eilagetiefe Ephestia kuehniella in Weizen 

Versuchsanordnung zur Bestimmung der Eilagetiefe. 
l = Flugraum, 2 = Getreide in Metallzylinder, 
3 = Getreide in Petrischale, 4 = Glasplatte_ 

Hilfe der Zahl der Larven 'WUfde auf die Zahl der in den oberen bzw. unteren Teil der Versuchsapparatur gelangten 

Eier und damit auf die Eilagetiefe im Getreide geschlossen. 

Die Mehrzahl der Eier der Spcichennotte und der Mehlmotte lagen in dem geschütteteten Getreide innerhalb der 

oberen 3,5 - 4,5 cm, Die Zahl der Eier nahm exponentiell mit der Tiefe im geschütteten Getreides ab. Einzelne Eier 

mirden bis in maximal 8 cm nachgewiesen. Beeinflußt wird die Eilagetiefe dlUch die Form der Getreidekörner, das 

Zwischenkornvolumen und das Eiablageverhalten. Die Ergebnisse mit Ephestia zeigen, daß die Fonn der Körner 

unabhängig vorn Zwischenkornvolumen einen Einfluß auf die Eilagetiefe ninunt. Bei nahezu gleichem 

Zwischenkornvolumen des untersuchten Futterweizens und des Roggens lagen die Eier beider Ephestia-Arten im 

Roggen tiefer als im Weizen. Die beiden Getreidearten könnten sich in der Ausbildung von Kanälen zv,ischen den 

Körnern unterscheiden. Bei E. elutelia unterschied sich die Lagetiefe der Eier in Roggen und Weizen im Gegensatz 

zu E kuehniefla kaum. Die Eier von E. elutella haften fester an den Körnern oder die Weibchen von E. kuehniella 

dringen tiefer in Roggen als in Weizen ein. 

Mitt. a. d. Biol. Bundesanst H. 301, 1994 



202 

Sabine Heubleinl) & Hans Michael Poehling2) 

l) Institut f. Pflanzenpathologie und Pflanzenschutz, Universität Göttingen 

2) Institut f. Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, Universität Hannover 

Überprufung der Toxizität von Insektiziden auf die Larven der Schwebfliege Episvrphus balteatus 

(Deg.) (Diptera Syrphidae) und der Getreideblattläuse Sitobion avenae (F) und Metopolophium 

dirhod>Jm (L.) 

Unterschiedliche Empfindlichkeiten von Ziel- und Nichtzielorganismen können als Basis für selektive 

Anwendungsverfahren dienen. Dazu ist es erforderlich für einzelne Wirkstoffe und interessierende 

Organismen Dosis-Wirkungs-Beziehungen zu ermitteln und zu vergleichen. Im hier darzustellenden 

Vorhaben wurden unter Laborbedingungen die LD50-Raten für die Getreideblattlausarten (adult apter) 

S. avenae und M dirhodum sowie für die Larven (L2/L3) der Syrphidenart E. ba/teatus für die 

Präparate (Wirkstoffe) Pirimor (Pirimicarl>) und Karate (Lambda-Cyhalothrin) bestimmmt. Zusätzlich 

wurden verschiedene Entvricklungsparameter (Entwicklungsdauer, Larven- und Puppengewichte, 

Schlupfrate und Geschlechterverhältnis) der Syrphiden ermittelt 

Die Applikation der Wirkstoffe in verschiedenen Dosierungen erfolgte topikal. 

Die Ergebnisse zeigten sowohl unterschiedliche Empfindlichkeiten der beiden Blattlausarten und der 

beiden Larvenstadien von E. balteatus, als auch deutliche Dosisunterschiede der beiden Wlfkstoffe. Die 

Blattlausarten reagierten bei Anwendung beider insektizider Wirkstoffe empfindlicher als die Larven 

(L2/L3) von E. ba/teatus, wobei M. dirhodum deutlicher als S. avenae und die jüngeren Larven (L2) 

stärker als die alteren Larven (L3) reagierten. 

Eine vergleichende Betrachtung beider Wirkstoffe zeigte eine höhere akute Toxizität von Lambda

Cyhalothrin gegenüber Pirimicarb bei beiden Blattlansarten, wobei die DiJferenz für S. avenae besonders 

ausgeprägt war. 

Beide Larvenstadien von E. balteatus zeigten erst bei mehrfacher Überdosierung der höchsten 

zugelassenen Feldkonzentration von Lambda-Cyhalothrin ein deutliches, von der Kontrollvariante, 

abweichendes Verhalten hinsichtlich der oben genannten Entwicklungsparameter. Bei Anwendung von 

Pirimor hingegen konnten deutliche Reaktionen der Larven erst nach Reduzierung der zugelassenen 

Aufurandmenge vermieden werden. 
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W. Heyer und A, 1\1.anuel 

Institut für Phytopathologie und Pflanzenschutz 
der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 

Bodenfallenfang: Beeinflußt die Fallenumgebung die Fangergebnisse ? 

Bei der Nutzung relativer Fangmethoden zur Erbeutung von Arthropoden sind auf die 

Ergebnisse variierend wirkende Faktoren in Rechnung zu stellen, Auch jenen Faktoren kommt 

Bedeutung zu, die die Fortbewegung der zu erlangenden Tiere fördern oder behindern, Neben 

Witterungsfaktoren im allgemeinen, ist bei Verwendung der Barb;;;rfalle unzweifelhaft der den 

laufenden Arthropoden entgegenstehende Raumwiderstand zu berücksichtigen. Modifizierende 

Einflüsse auf die Fangergebnisse sind durch diesen Faktor wahrscheinlich, wenn 

unterschiedliche Lebensräume (z.B. Kulturpflanzenfelder, stärker strukturierte Agrar-flächen) 

oder den Lebensraum ändernde Einflüsse (z.B. Herbizidbehandlung) vergleichend betrachtet 

werden sollen. Anhand mehrjähriger Untersuchungen in Apfelanlagen wird dem aufgeworfenen 

Problem nachgegangen. Methodisch erfolgte für Fallenstandorte in verschiedenen 

Bestandesbereichen der Apfelanlage (Baumreihe, begrünte Fahrgasse) bzw. 

Behandlungsvarianten (mit oder ohne Herbizideinsatz, mechanische Unkrautbeseitigung) eine 

exakte Einschätzung des Umgebungswiderstandes (untergliederter Boniturrahmen von 0,25 m2) 

durch die Auszählung der vorhandenen P:flanzenstengel, Erfassung des Deckungsgrades und 

der vorkommenden Pflanzenarten/Unkräuter. Die Erhebungsdaten dienten der Berechnung 

eines "Index" als Ausdruck für den vorhandenen Raumwiderstand im Umgebungsbereiche 

jedes Fallensiandortes. Sie wurden folgendermaßen verknüpft: 

Index= S + D%*F 

S = Mittlere Stengel-/Halmzahl aller Boniturfenster; 0% = Mittlerer Deckungsgrad aller 

Boniturfenster; F = Bewertungsfaktor für Unkrautart (Berücksichtigung des Wuchshabitus, 

z.B. Vogelmiere =3; Gräser = l; Windenartige = 1,5) 

Der berechnete Indexwert (1-140) \Vllrde mit den Fangzahlen verschiedener epigäischer Räuber 

in Beziehung gesetzt {Korrelation). Die Untersuchungen des Jahres 1991 erbrachten folgende 

Ergebnisse: Kein Einfluß war bei den Staphyliniden zu beobachten (r = -0,07 - 0,04). Auch 

bei den Spinnentieren war selten ein Zusammenhang nachzuweisen. Lediglich im Bereich der 

Baumreihe ergab sich für den 6.6.91ein allerdings noch ungesicherter Trend (r = 0,26) des 

Mehrfanges von Individuen bei höherem Indexwert, vormgsweise verursacht durch 

Weberknechte. Bei den Carabiden waren die Fänge dagegen deutlicher, wenngleich nicht 

ständig und gleichartig, beeinflußt Es ergaben sich JX)Sitive Korrelationskoeffizienten von 0,07 

- 0,57 (Mehrzahl gesichert), 
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H. Wieland 

Lehr- und Versuchsanstalt für integrierten Pflanzenbaue. V., Güterfelde 
Fördernde Stelle: Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten 

Untersuchungen zur Migration und zu entsprechenden Möglichkeiten der 
Schadensabwehr der Feldmaus IMicrotus arvalis) 

Da die Feldmaus als zyklisch auftretender Schädling im Pflanzenbau u. a. 
eine bedeutende Nahrung für Greifvögel, Eulen und Raubtiere ist, können 
Rodentizidanwendungen besonders sensible Umweltreaktionen auslösen. 
Bei den Abundanzen der Feldmaus, die im klassischem Fall über ein 
Depressionsjahr und eine Progradation zu einem Gradationsjahr mit erheb
lichen Schäden in landwirtschaftlichen Kulturen führen, spielen Migra
tionsvorgänge eine große Rolle. Diese zu erkunden und Möglichkeiten ihrer 
Einschränkung zu untersuchen wird als wichtiges Glied der Erforschung 
integrierter Maßnahmen zur Einschränkung von Feldmausschäden 
angesehen. 
Die Stärke der Migration wird wesentlich durch die Populationsdichte, das 
Nahrungsangebot und die Deckung im Habitat (z. B. stark befallenes Feld) 
bestimmt. 
Da die Migration einzelner Tiere schwer erfaß- und vergleichbar ist, wurde 
eine Methode der Erfassung des Migrationsdruckes auf Be/allsflächen er
arbeitet. Danach werden über einen Zeitraum von mehreren Tagen in ei
nem Fanggraben oder an einer aufgestellten Trennwand mit in gleich
mäßigen Abständen aufgestellten Schlagfallen alle zugewanderten Tiere 
abgefangen (Meßgröße: Mäuse pro Strecke pro Fallennacht). 
Erste Untersuchungen zeigen, daß sich durch das Mähen eines Befalls
schlages die Emigrationsstärke auf das 1 ,6- bis 10-fache erhöhen kann. 
Durch gepflügte Streifen kann die Migration wesentlich eingeschränkt 
werden. 
Zum Schutze wertvoller Kulturen (z. B. hochwertige Gemüsekulturen) 
kann mit Hilfe eines "Mäusezaunes", einer Trennwand mit in 10- 20 m 
Abstand aufgestellten beköderten Boxen, eine Zuwanderung nahezu völlig 
unterbunden werden. 
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Pflanzenschutz in Tropen und Subtropen 

S. Neubert und J. Knirsch 

Pestizid Aktions-Netzwerk (PAN), Hamburg 

Herbizidresistente Kulturpflanzen und Ernährungssicherung in der Dritten Welt 

Dem Anbau transgener herbizidresistenter Kulturpflanzen in der Dritten Welt wird in ver~ 

schiedenen Veröffentlichungen ein Potential zur Ernährungssicherung zugesprochen. In einer 

Studie [Neubert & Knirsch 1993] wurde deshalb untersucht, ob und inwieweit die Nutzung 

der Herbizidresistenz-Technik (HR-Technik) tatsächlich einen Beitrag zur Hungerbekämp

fung in der Dritten Welt leisten wird. 

Bei der Untersuchung wurde anhand von Szenarien der Einsatz der HR-Technik in den ge

bräuchlichen Anbauverfahren der Tropen betrachtet. Bei diesen Szenarien wurde die Aus

v.rirkungen der HR-Technik bei verschiedenen Managementniveaus untersuchL Dabei \Vllrde 

von günstigen Bedingungen in für die HR-Technik geeigneten Groß- und Mittelbetrieben 

ausgegangen. 

Alles in allem hat der Einsatz der HR-Technik ohne zusätzliche kompensatorische Maßnah

men längerfristig durch ökologische Schäden und geringen sonstigen Nutzen wesentlich mehr 

betriebswirtschaftliche Nach- als Vorteile, Kurzfristig kann die Anwendung der HR-Technik 

jedoch von ökonowJschem Nutzen sein, denn die agrarökologischen Schäden und insbeson

dere die Schädigungen des Bodens \Virken sich erst nach mehreren Jahren ökonomisch nega

tiv aus. In einem weiteren Szenario, bei dem die HR-Technik in einem Betrieb mit bis dahin 

mechanischer bzw. manueller Unkrautregulierung eingeführt wird, erzeugt die Technik die 

Freisetzung von Arbeitskräften. Dies könnte bei ausreichend hohem oder steigendem Lohn

niveau beträchtliche betriebswirtschaftliche Vorteile für den Besitzer mit sich bringen, hätte 

jedoch gravierende volkswirtschaftliche und soziale Nachteile, die die Armut fördern würden. 

Die instabilen und zumeist sinkenden Weltmarktpreise bestimmen die Handelsbilanzen für 

die Entwicklungsländer und nicht die Erträge ihrer Agrarprodukte. Eine positive Wirkung der 

HR-Technik auf die Ernährungssicherung bleibt deshalb auch dann spekulativ, wenn man er~ 
tragssteigemde Effekte der HR-Technik unterstellt. 

Literatur: S. Neubert & J. Knirsch (1993): Der Beitrag des Anbaus hcrbi:ddresistentcr Kulturpflanzen für die 
Ernährungssicherung in der Dritten Welt. Gutachten im Verfahren zur Technikfolgenabschätzung des Anbaus von 
Kulturpflanzen mit gentechnisch erzeugter Herbizidresistenz, erstellt im Auftrag des Wissenschaftszentrums Berlin 
für Sozialforschung (WZB), Abteilung Normbildung und Umwelt. Berlin: WZB. 
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R. Kaske 1 G. Vaagt 

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, 
Pflanzenschutzmittel Service Projekt, Eschborn 

Unterstützung der landwirtschaftlichen Beratung in Entwicklun°sländern durch Qualitäts- und 
Rückstandsuntersuchunoen von Pflanzenschutzmitteln 

Seit 1973 unterstützt die Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH 

speziell Partnerinstitutionen in Entwicklungsländern durch Qualitäts- und Rückstandsunter

suchungen von Pflanzenschutzmitteln (PSM). 

In den letzten Jahren haben begleitende Befragungen bei der Probennahme auf Hä..'1dler- und Er

zeugerebene zu einem erweiterten lnfonnationsmaterial geführt, mit dessen Hilfe die Beratungs

leistungen und -inhalte der Projekte der GTZ vor Ort verstärkt werden. Begleitumstände, unter 

denen PSM vertrieben, gehandelt, gelagert, eingesetzt - und falls nötig - entsorgt werden, werden 

dabei beriicksichtigt. 

Langjährige Erfahrungen aus derartigen Ansätzen werden an länder-, kulturpflanzen- und 

nachernteschutz-spezifischen Einzelbeispielen aus Lateinamerika, Südostasien und schwer

punktmäßig aus Afrika vorgestellt. Besondere Berücksichtigung finden dabei Kulturen aus dem 

Bereich Obst- und Gemüsebau, die sowohl für den Export als auch für den landesintemen Kon

sum von Bedeutung sind. 

Die Voraussetzung für diesen Ansatz, d.h. eine intensive landwirtschaftliche Beratung und ein 

dementsprechendes Netzwerk in den wichtigsten landwirtschaftlichen Anbaugebieten, ist und 

bleibt nach Einschätzung der Autoren für die überschaubare Zukunft in vielen Entwicklungs

ländern gegeben. 

Derartige erweiterte Monitoring-Ansätze fördern eine realistische Einschätzung des bäuerlichen 

Umfeldes und damit den situativ angepaßten Entscheidungsprozeß auf Seiten des Anwenders von 

PSM. 

Großer Wert wird auf einen möglichst nahtlosen Einbau in bestehende oder im Aufbau befind

liche 1PM (Integrated Pest Management)~Systeme gelegt. 

Kompetenz und Akzeptanz der Berater durch die Bauern spielen hierbei eine ebenso bedeutende 

Rolle wie die aktive Einbindung der landwirtschaftlichen Produzenten auf dem Wege zu einer 

guten landwirtschaftlichen Praxis, die sowohl ökologischen als auch ökonomischen Notwendig

keiten Rechnung trägt. 
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R. Schaab', J. Zeddies1, P. Neuenschwandw 

Universität Hohenheim ( 4 lOB), Institut für landwirtschaftliche Betriebslehre, 
70595 Stuttgart 
International lnsti!nte ofTropical Agriculture (!IT A), Cotonou, Benin 

Bi0logisd1er Pflanzenschutz • iikonomisehe Bewertung der Beldimpfüng von 
Phenacoccus manihoti in Afrika 

Anfang der 70er Jahre gelangte versehentlich eine bisdahin Wlbekannte Maniok
schmierlaus von Südamerika nach Afrika. Sie wurde als Phenacoccus manihoti 
(Hemiptera: Pseudococcidae) von Matile-Ferrero beschrieben. Eine biologische Be
kämpfung des Schädlings wurde vom International Institute of T ropical Agriculture 
(IlTA) durchgeführt. Als besonders effizienter Nmzling aus Südamerika wurde Epi
dinocarsis /opezi (De Santis) (Hymenoptera, Encyrtidae) identifiziert, getestet lllld in 

Afrika verbreitet. 
Für eine ökonomische Bewertung dieser Maßnahme wird das Beispiel von Kenia 
herangezogen. Eine Infektion der Maniokbest:ände mil P. manihoti wurde dort erst
malig im Feb. 1990 registriert. Seitdem breitet sich der Schädling kontinuierlich in 
Süd -> Nord Richtung aus und hat in der Zwischenzeit fast alle Maniokgebiete er
reicht. 
Bei der ökonomischen Bewertnng auf nationalem Niveau, werden die Kosten, die 
dem IITA für Kenia entstanden sind, dem landesweiten Nulzen der biologischen 
Bekämpfung gegenübergestellt 
Die Datengrundlage für eine Kosten-Nutzen-Analyse wurde über die langjährigen 
Beobach!llllgen des lITA gewährleistet und durch eigene Experimente gesichert. 

Nach Bereclmllllgen mit klassischen finanzmathematischen Methoden, beläuft sich 
das Kosten-Nutzen-Vernältnis der biologischen Bekämpfung von P.manihoti in Ke-
nia auf: l : 130. 

Die gleiche Methodik wird auf weitere 27 afrikanische Maniok-Länder angewandt. 
Die Summen der akkumulierten Kosten und Nutzen können zu einer supranationalen 
Gesamtbewertung des Projektes verhelfen. Die Ergebnisse weisen diesen Fall der 
biologischen Schädlingsbekämpfung als wirtschaftlich und ökologisch außerordent
lich erfolgreich aus. 
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Alfred Kather und Hans-Michael Poehlin.g 

Institut für Pflanzenpathologie und Pflanzenschutz 

Georg-August-Universität Göttingen 

Leucinodes orbonaiis (Guen.) ~ ein bedeutsamer Schädling im philippinischen 

Auberginenanba:u 

lm Rahmen des Philippine - Gernum Biological Plant Protection Project (GTZ) wurden auf der Insel 

Luzon von 1990 - 1993 Untersuchungen zur Biologie, Ökologie, Schadwirkung und Bekämpfung 

des Frucht- und Stengelbohrers Leucinodes orbonalis Guen. (Lepidoptera / Pyralidae) an 

Auberginen (Solanum melongena) durchgeführt. Auberginen sind neben Tornaten und Kohl die 

wichtigste Gemüsekultur auf den Philippinen, 198 l - 1990 wurden jährlich ca l 4000 - 16000 ha 

bestellt, 

Bei L. orbonalis handelt es sich wahrscheinlich um einen auf die Inselgruppe eingeschleppten 

Schädling, Er verursacht neben der Zikadenart Empoasca biguttulla (Ishida) die größten 

Ertragsverluste an den Eierpflanzen. Die Larven schädigen durch ihren Bohrfraß Triebe, Blüten und 

Früchte, wobei dem Fruchtbefall die größte wirtschaftliche Bedeutung zukommt, Befallsra!en von 

über 60 % konnten regelmäßig in Auberginenfeldem nachgewiesen werden. 

Die Ichneumonide Trathala jlavoorbitalis (Cam.) ist ein wichtiger Gegenspieler des Zünslers. Bei 

der Schlupfurespenart handelt es sich um einen solitären Endoparasitoiden, der sich 

parthenogenetisch fortpflanzt und die Larven von L orbona/is als Wirte aufsucht, In 

Auberginentrieben fressende Larven werden häufiger parasitiert als in Früchten fressende Larven 

Erste Felderhebungen zum Einsatz des synthetischen Sexualpheromons E-11-Hexadecenylacetat 

wurden unternommen. Hier zeigten Wasserfallen, die mit dem Sexuallockstoff ( l 000 µg) bestückt 

waren gute Fangleistungen. 

Im Feldversuch erwies sich der zu den Juvenil-Hormon-Analoga gehörende insektizide 

Wachstumsregulator Fenoxycarb (Insegar), der auch im Rahmen einer integrierten Bekämpfung 

eingesetzt werden kann, als sehr effektiv (81 %ige Befällsreduktion). Eine weitere erfolgreiche 

Bekämpfungsmal3nalune war die Abschirmung der Pflanzen mit Kulturschutznetzen, Sie erbrachte 

einen annähernd vollständigen Schutz gegenüber L. orbona/is. 
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Institut für Pflanzenproduktion in den Tropen und Subtropen, D-70593 Stuttgart 

Mikroorganismen zur Kontr_oUe des WurzeJparasiten _Stn'r,[a spp. in Getreideöko,;,xstemen der 

Savanneng~biete West-Afrikas 

Eine höhere Landnutzungsintensität a!s Folge einer in den letzten Jah.rzehnten gesteigerten Nachfrage 

nach Getreideprodukten wird in den getreidebetonten Anbausystemen der Guinea- und 

Sudansavanne West-Afrikas begleitet von einem zunehmenden epidemischen Potential an 

Wurzelparasiten. Die Produktion von Getreide wie Mais, Perlhirse und Sorghum wird durch 

verschiedene Arten der Gattung Striga begrenzt. In den traditioneJJen Systemen des Wanderfeldbaus 

mit langen Bracheper:ioden stellten die Parasiten keinen biotischen Begrenzungsfaktor dar. Die 

Samenpopulation 'INllrde während der langen Brachezeit abgebaut. Das Anbausystem war auf das 

Problem der Parasiten abgestimmt. 

Hauptverbreitungsgebiet des Hemiparasiten Striga liegt im tropisch-ariden bis semiariden Bereich 

mit 500 bis 1200 mm Niederschlag. Die hier vorherrschende Vegetation ist die natürliche Savanne 

sowie halbimmergrüne und regengrüne Wälder. Striga stellt derzeit das größte biologische Hemmnis 

in der Nahrungsproduktion in Afrika dar. Derzeit sind über 40 % der Getreideanbaufläche in Afrika 

mit dem Parasiten befallen; dadurch gehen etwa 4, l Mio t Getreide verloren. Drei Arten verursachen 

derzeit ökonomischen Schaden. S. asiatica (L) Kuntze und S hermonthica (Del.) Benth. sind 

vornehmlich auf Getreidearten wie Mais, Perlhirse, Reis und Sorghum zu finden, während S. 

ge:merioides (Willd.) Vatke besonders auf Leguminosen v.rie beispielsweise Kundebohne parasitiert_ 

Untersuchungen wurden durchgeführt über natürliche Gegenspieler mit dem Ziel, die 

Strigapopulation auf ein erträgliches Niveau zu bringen. Hierzu wurde im Sudan ein Survey 

durchgeführt, um Mikroorganismen, die spezifisch auf Striga wirken, zu isolieren, zu identifizieren 

und deren Potential als natürliche Gegenspieler m bestimmen. Achtundzwanzig pilzliche Erreger und 

zwei Bakterienarten v.rurden von infizierten Strigapflanzen isoliert. Insgesamt 16 Arten v,rorden zum 

ersten Mal von Striga beschrieben. 

Pathogeilltätstests zeigten, daß ·viele Pilzarten schädigend auf Striga wirken. Insbesondere Fusarium 

nygamai und F. semitectum var. majus führten zu einem bis 90 % verminderten Auflaufen von 

Striga, wenn die Pilze vor der Aussaat des Getreides in den Boden eingearbeitet vrurden, 

Bei Verwendung von Wurzelgefäßen, die eine unterirdische Beobachtung der Wirt-Parasit 

Beziehung zuließen, konnte gezeigt werden, daß die Pilze auf die Striga-Samen, den Keimschlauch 

und die Appressorien pathogen wirken. 
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* Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) - Universität Hohenheirn (380) 
D-70593 Stuttgart 

+ Biologische Bundesanstalt für Land und ForstlNirtschaft 
Institut für biologische Schädlingsbekämpfung, Heinrichstr. 243, D-64287 Darmstadt 

Biologische Be]cämpfimg der Kartoffelmotte (Phthorimaea operculella Zellt~rL.11:~Qid~..rn,. 

Gelechii@filrnit Granulosevirus in der_Republik Jemen 

Im Kartoffelanbau im Jemen ist die Ka1toffelmotte, die in fast allen tropischen und subtropischen 

Gebieten der Erde anzutreffen ist, der Hauptschädling. Zu den Wi1tspflanzen der Kartoffelmotte 

zählen vor allem kultivierte und wilde Pflanzen aus der Familie der Solanaceen. Die Larven minieren 

in allen vegetativen Pflanzenteilen. Das Kartoffellaub kann stark zerstört werden, was sich in einem 

hohen Ertragsverlust niederschlägt. Hauptursache für die enormen Ertragsverluste sind aber die auf 

dem Feld bereits befallenen Knollen. Mt diesen wird der Schädling ins Kartoffellager verschleppt, 

wo eine weitere Vermehrung und eine Infizierung weiterer Knollen stattfinden kann. Im Jemen 

werden Lagerverluste von bis zu 45 % verursacht 

Der Einsatz von Granuloseviren (GV) bietet sieb zur selektiven Bekämpfung der Kartoffelmotte an. 

Sie gehören zusammen mit den Kempolyederviren zu einer äußerst wirtsspezifischen Gruppe von 

Insektenviren, den Baculoviren, die bisher nur in Arthropoden gefunden wurden. Granuloseviren sind 

hierbei sogar auf die Ordnung der Lepidopteren beschränkt. Im Rahmen dieser Arbeit konnten 

Granuloseviren als natürlicher Begrenzungsfaktor der Kartoffelmotte erstmals für den Jemen 

nachgewiesen werden. GY-infizierte Larven wurden in fast allen Kartoffelfeldern im Hochlandbecken 

Qa al-Boun angetroffen. Eine natürliche Infizierung von bis zu 37 % wurde hierbei erreicht. Für die 

Verwendung des Granulosevirus zur biologischen Bekämpfung der Kartoffelmotte wurde für die 

Feldapplikation das Granulosevirus in Larven der Kartoffelmotte vermehrt, Die erkrankten Larven 

wurden mazeriert und in TR1S-Puffer (pH 8) aufgenomme:n, durch Watte gefiltert und 

standardisierte Virussuspensionen erstellt. 

Für das Granulosev-irus wurde eine biologische Aktivität (LC50) von 1,98 x 104 G/ml ermittelt. 

Nach der Feldapplikation von 5 x 1013 G/ha stieg der Anteil GY-infizierter L4-Larven nach 19 

Tagen auf 70 % an. Hierbei v-1urde die Effektivität der Virusbehandlung jedoch unterschätzt. Durch 

die Weiterzucht abgesammelter Larven ,NU.rde die Wirkung der Virusbehandlung am deutlichsten. 

Eine Mortalität von 90 % konnte bei Larven, die 11 Tage nach der Behandlung abgesamme!t 

-wurden, festgestellt werden. Da die Aktivität der GY-Spritzbeläge auf den Blättern mit zunehmender 

Exposition im Freiland durch die UV-Strahlung abnimmt (Halbwertszeit: 1,3 Tagen auf der 

Blattoberseite), müssen mehrere Behandlungen für eine effizjente Bekämpfung der Kartoffelmotte 

durc:hgeführt werden. 
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Institut für biologischen Pflanzenschutz, Darmstadt 

Untersuchungen zum Einsatz von Eiparasiten der Gattung Trichogramma zur 
Bekämpfung des Baumwollkapselwurms Heliothls armlgera Hb, 

Eiparasiten der Gattung Trichogramma sind wichtige Gegenspieler zahlreicher 

Schadlepidopteren, Weltweit existieren mehr als 100 verschiedene Trichogramma-Arten, 

deren potentielle Wirte vorwiegend der Ordnung Lepidoptera angehören, 

Ein erfolgreicher Einsatz in der biologischen Schädlingsbekämpfung hängt stark von 

dem verwendeten Trichogramma-Stamm ab, Suchverhalten (Habitat!indung und 

Wirtsfindung), Wirtspräferenz (Erkennung und Akzeptanz) sowie Toleranz gegenüber 

Umweltlaktoren stellen die entscheidenden Faktoren für die Auswahl geeigneter 

Stämme dar, Ziel dieser Arbeit war die Auswahl geeigneter Trichogramma-Stämme zur 

Bekämpfung des Baumwollkapselwurms Hellothis armigera Hb,, einem in den Tropen 

und Subtropen beheimateten Schädling zahlreicher Kulturpflanzen 

Während im Präierenztest, bei dem einem Trichogramma-Weibchen wahlweise Eier des 

Baumwollkapselwurms und des Ersatzwirtes Sitotroga cerealella angeboten wurde, 

einige der 34 getesteten Stämme gute Ergebnisse erzielten, zeigten im anschließenden 

Suchleistungstest nur zwei Trichogramma pretiosum-Stämme befriedigende 

Parasitierungsraten, In Käfigen mit Hellothis-Eiern aul Tomatenpflanzen parasitierten 

sie, bei einem Parasit-Wirt-Verhältnis von 5:1, 24,0% bzw, 49,6% der angebotenen Eier, 

Da in diesen Versuchen die Wirtseier nicht natürlich abgelegt, sondern auf kleinen 

Papierstückchen auf die Pflanze geklebt wurden, war die Parasi!ierungsleistung relativ 

niedrig. Direkte Rückschlüsse auf eine Parasitierungsrate im Feld könne daher nicht 

gezogen werden, Freilandversuche mit diesen beiden Stämmen werden daher 

empfohlen, 

Die anschließende Bestimmung weiterer Parameter, die für einen er!olgreichen Einsatz 

in der biologischen Bekämpfung relevant sind (Temperaturtoleranz, Abhängigkeit der 

Parasitierung vom Wirtseialter, Entwicklungsdauer, Lebensdauer, 

Parasitierungsleistung), erbrachte teils deutliche Unterschiede zwischen diesen beiden 

Stämmen, Dies gibt Hinweise, daß nicht generell eine Art, sondern nur der getestete 

Stamm als geeigneter Kandidel zur Bekämpfung eines Schädlings angesehen werden 

kann, 
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RM. Perr:in und C. Löwer* 

ZENECA Agrochemicals, Jealott's Hill Research Station, Bracknell, UK 
'Institut für Phytopathologie und Angewandte Zoologie, 
Justus-Liebig~Universität, 35390 Gießen 

A comi;:iarison ofthree insecticide resistance mon.itoring methods för lepidoptera 

Three of the most corrunonly used bioassay methods für monitoring insecticide resistance in 
iepidopterous pests of cotton (Hefiothis virescens, Helicoverpa armigera) are the Adult Vial Test, 
the Topical Application Test to th.ird instar larvae and IR.AC Method No. 7 (second instar larvae 
residual test). 

Each method has its advantages and disadvantages and the best choice depends largely on the 
objectives of any particular study and the skills, resources and facilities available. All three methods 
have proven successful in large scale monitoring prograrnmes in various countries, but IR.AC 
Method No. 7 does have some distinct benefüs i) where facilities and equipment are limited, ü) when 
a range of stomach and contact insecticide groups are beeing tested, and iii) when it is necessary or 
convenient to use readily availab!e formulated products. 

The three methods produced resistance factors between 18 ( adult vial lest) and 23 ! ( topical 
application test). 

Two Pytethroids (Cypennethrin and Lambda-Cyhalothrin), Profenofos and Chlortluazmon were 
tested using IR.AC Method No. 7 against a susceptible and resistant strain of Heliothis virescens. 
Topical Application Tests and Adult Vial Tests were done with cypermethrin only. Helicoverpa 
armigera was tested against cypermethrin using the IR.AC Method No. 7 and Topical Application. 

IRAC Method No. 7 was tested under constant and ambient temperature regime. Eficacy of 
insecticides were assessed after 48 hrs. Several attempts to preserve the leaf material for longer times 
were made, this is necessary, when slow acting compounds are used. The comparison of the three 
resistance monitoring methods shows advantages and disadvantages of each method and high1ights 
IR.AC Method No. 7 as a simple and convenient bioassay method in many laboratory and field 
situations. 
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1 Pestizid Aktions-Netzwerk (PAN), Hamburg; 2 Deutsche Gesellschaft für Technische 

Zusammenarbeit (GTZ), Pflanzenschutzmittel-Senice-Projekt, Eschborn 

Die Pestizid-Lebenscyklus-Analvse - eine Methode zum Aufzeigen von Schwachstellen beim 

Umgang mit Pestiziden in der Dritten Welt 

Die Pestizid-Lebenszyklus-Analyse (PLZA) ist ein neues Instrument zur Erkennung von wirk

stoffspezifischen und allgemeinen Pestizidproblemen. Die Pestizid-Lebenszyklus-Analyse ba

siert auf einer Matrix, die als Vertikale die in Hauptstationen und Stationen unterteilte Le

benslinie (Verlaufslinie) eines Pestizides und als Horizontale ausgewählte rechtliche Rege

lungen und freiwillige Empfehlungen für den Umgang mit Pestiziden enthält. 

Der konkrete Verlauf der Lebenslinie ist vom jeweiligen Fallbeispiel abhängig. Für die Situa

tion in einem Entwicklungsland sind in der Regel die folgenden sechs Hauptstationen zu be

rücksichtigen: 1. Produktion, 2. Internationaler Handel, 3. Nationales Inverkehrbringen, 4. 

Anwendung, 5. Folgen der Anwe_ndung und gegebenenfalls 6. Folgen einer Nicht-Anwendung 

(Entsorgung unerwünschter Pestizide). Aus der Matrix wird ersichtlich, welche der re~ 

gulativen Vorgaben auf welcher Station anzuwenden ist. Bei der Durchführung der PLZA 

wird die Lebenslinie eines oder mehrerer ausgesuchter Pestizide im Soll/Ist-Abgleich unter

sucht, d.h. es wird überprüft, inwieweit die jeweils auf den einzelnen Stationen zu berücksich

tigenden normativen Vorgaben eingehalten werden oder nicht. Aus der Normabweichung 

werden dann die wirkstoffspezifischen wie auch allgemeinen Probleme ersichtlich. 

Die auf der Horizontalen der PLZA-Matrix berücksichtigten Regelungswerke sind die natio

nale Pestizidgesetzgebung des untersuchten Landes, der Pestizid-Verhaltenskodex der Ernäh

rungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO), die Pestizid-Richtli

nien der FAO und die Richtlinien des internationalen Verbandes der Pestizidproduzenten 
(G!FAP). 

Die Pestizid-Lebenszyklus-Analyse ist eine neue methodische und wirkstoffbezogene Vorge

hensweise um Schwachstellen beim Umgang mit Pestiziden aufzuzeigen. Sie wurde erstmals 

1991 am Beispiel dreier Insektizide in der Republik Niger im Auftrag der Deutschen Gesell

schaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) durchgeführt. 

Literatur: Jürgen Knirsch (1993): Pestizid Lebenszyklus-Analyse dreier Pestizide in Niger. Roßdorf: TZ
Verlagsgesellschaft <Schriftenreihe der GTZ, Nr. 240>. 

Mitt. a. d. Bio!. Bundesanst. H. 301, 1994 



214 

G. Vaagt. M. Kern 

GTZ Pflanzenschutzmittel Service Projekt. Eschborn 

Das "Prior lnformed Consent /P!C)"-Verfahren - aktueller Stand und Zukunft 

1989 wurde das PlC-Verfahren (Prior lnformed Consent = vorherige Zustimmung nach 
lnkenntnissetzung) in die "London Guidelines" der UNEP und in den "Internationalen 
Verhaltenskodex für das Inverkehrbringen und die Anwendung von Pflanzensdmtzmit
teln" der FAO aufgenommen. Hiernach sollen Stoffe, die dem PIC-Verfahren unterliegen, 
nur exportiert werden, wenn das Empfängerland ausdrücklich seine Zustimmung für den 
Import gegeben hat Gegenwärtig nehmen 117 Länder auf freiwilliger Basis an dem Ver

fahren teil. 

Bisher wird das PIC-Verfahren für 12 Pflanzenschutzmittel (Aldrin, Chlordan, Chlordi
meform, Cyhexatin, DDT, 1,2-Dibromethan (EDB), Dieldrin, Dinoseb und seine Salze, 
Fluoracetamid, Heptachlor, technisches HCH, Quecksilberverbindungen) und 6 Industrie

chemikalien angewendet 

Ursprünglich mußten die Stoffe in mindestens 5 Ländern gesetzlich verboten oder stark in 
der Anwendung beschränkt sein, um auf die PIC-Liste .zu kommen; seit dem l. l .92 reicht 
ein neu erlassenes Verbot in nur einem Land aus. Inzwischen wurden noch weitere Krite
rien für die Aufnahme in das PIC-Verfahren identifiziert. Es werden nun auch Pflanzen
schutzmittel beriicksichtigt, die aufgrund ihrer akuten Gefährlichkeit entsprechend klassi
fiziert sind und die beim Umgang speziell unter Bedingungen in Entwicklungsländern die 
menschliche Gesundheit gefährden. Eine gemeinsame Arbeitsgruppe der UNEP und FAO 
diskutiert und aktualisiert kontinuierlich die Liste der für das Verfahren in Frage kom
menden Chemikalien. 

ln Folge der auf der UNCED verabschiedeten Agenda 21 hat die UNEP eine Task Force 
eingesetzt, die sich mit der Überführung des bisher auf freiwilliger Basis durchgeführten 
PIC-Verfahrens in ein völkerrechtlich bindendes Instrument (internationale Konvention) 
befaßt. Die Task Force hat im September 1993 ihre Arbeit aufgenommen. 

Unabhängig hiervon hat die EU bereits 1992 das PIC-Verfahren mit der Verordnung Nr. 
2455/92 verbindlich in den Mitgliedsländern der EU eingeführt. Im Januar 1994 wurden 
in den Anhang H dieser Verordnung erste Einfuhrentscheidungen von Drittländern aufge

nommen, die damit auch in der EU rechtlich bindend sind. 

Die Entwicklung geht dahin, das PIC.-Verfahren als ein international rechtsverbindliches 
Kontollinstrument für den Export und Jmport von gefährlichen Chemikalien zu etablieren. 
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Modellierung parasitischer Unkräuter der Gattung sm·ra s_pp. im Sorghum-Mais-Gürtel West

Afrikas 

Striga ist ein bedeutender Parasit an verschiedenen Kulturen der semi-ariden Regionen. Je nach 

Verseuchungsdichte kann es zu hohen Ertragsausfällen, insbesondere in Mais und Sorghum, 

kommen. Bedingt durch fehlende Rotationen wird immer mehr Kulturfläche von Striga okku

piert. Da über die kurz- und langfristige Populationsdynamlk des Parasiten wenig bekannt ist, 

wurde ein Populationsmodell auf der Basis der alterstrukturierteo Lesliemodelle entwickelt. Die 

zeitabhängigen Parameter des LesiiemodeHs werden zusätzlich zu den umweltbedingten Covaria

ten durch ein System von Differentialgleichungen beschrieben, welches wiederum das Wachs

tumsverhalten des Wirts widerspiegelt. Das Wirtsmodell wird ebenfalls durch die umweltbe

dingten Covariaten, wie Temperatur, Feuchtigkeit und Bodenart gesteuert. Da beide Systeme sich 

über die Zeit unterschiedlich beeinflussen, wurden organspezifische Konsumfunktionen formu

liert. Das Wlrtswachstum variiert mit der Anzahl parasitierender Striga Pflanzen. In der Rück

kopplung ändert sich die Wahrscheinlichkeit für die Striga-Entwickiung aufgrund der veränderten 

Wirtsbiomasse. Damit sind die Dichteabhängigkeiten, die in der Populationsdynamik von Striga 

zu beobachten sind, durch ein komplexes, aber zeitlich dynamisches System beschrieben worden. 

Das kalibrierte Moden mit den z. T, heuristischen Komponenten reflektiert die quantitative 

Parasitdynamik und das Maiswachstum als Wirt, wie sie in den experimentellen Situationen der 

letzten Jahre auf verschieden Standorten in West-Afrika vorgekommen sind. Anhand des Modells 

kann das Langzeitverhalten des Unkraut,;; unter verschiedenen Fruchtfolgeszenarien bis hin zur 

Optimierung von Monokulturen untersucht werden. Desweiteren sind Bekämpfungsstrategien 

unter Ausnutzung der natürlichen Ressourcen simulierbar. fo einer Weiterentwickhmg wird die 

Integration dieses Modellkomplexes innerhalb eines geographischen Informationssystems vor

gestelit. Einfache statistische Verfahren ermöglichen die Identifizierung räumlicher Verteihmgs

prozesse und liefern eine biologische Begründung für die aus Geographie und Vorgeschichte 

verzerrten Stichprobenergebnisse. 
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Brome streak mosaic virus - ein bisher übersehenes Virus des Getreides ? 

Ein häufiges Merkmal virusinfizierter Gräser und Getreide sind mosaikartig auf den Blättern verteilte 
Stricheln. Die in Deutschland bekannteste Virose mit derartigen Symptomen ist das Gelbmosaik der 
Gerste. Da aber sehr ähnliche Symptome durch verschiedene Viren verursacht werden, ist eine 
visuelle Diagnose des Erregers vielfach nicht möglich. Auch bei Anwendung spezifischer Diagnose~ 
methoden können unspezifische Reaktionen auftreten und damit z,,veifelsfreie Zuordnungen zu be
stimmten Viren schwierig sein oder fehlerhafte Diagnosen resultieren. So '-Nllrden, wie aus umfassen
den, vergleichenden Untersuchungen über ver.vandtscha:ftliche Beziehungen verschiedener Potyviren 
hervorgeht, mehrere Virusisolate aus Weizen und v.rildwachsenden Gräsern in Deutschland und 
Frankreich irrtümlichenveise dem wheat streak mosaic virus (WSMV) zugeordnet, von dem sie sich 
aber in mehreren Merkmalen unterscheiden. 
Das in Südfrankreich (Castelnaudary) aus Gerste isolierte Virusisoiat 11-Cal, war der Anlaß für die 
vergleichenden Untersuchungen. Das Virus, dessen Vektor Abacarus hystrix ist, war mechanisch 
leicht auf Gerste, Weizen und einige andere Gräser übertragbar. Es ist ein instabiles Virus, welches 
sowohl getrocknet als auch !yophilisiert bereits nach kurzer Lagerung seine Infektiosität verliert. Die 
weiteren Eigenschaften des isolierten Virus, wie PartikeHänge, die bei 817 nm und die Molekular
gewichte des Hüllproteins und der Nukleinsäure, die bei ca 50 kDa bzw.3,2 X tü6 kDa liegen, legen 
eine Eingruppierung in die Gruppe der Rymoviren der Potyviridae nahe. 
Das Isolat 11-CaJ ist serologisch nicht mit den ebenfalls durch Abacarus hystrix übertragenen Typen 
des WSMV aus USA, sowie weiteren WSMV-Isoiaten aus Europa und Asien verwandt und 
unterscheidet sich von diesen auch in der Morphologie der pinwhee1-Einsch1üsse. Ein Vergleich der 
Aminosäure-Sequenz, welche die komplette Hüllproteinsequenz umfaßt, ergibt eine Übereinstim
mung von 48% zwischen der Sequenz von 11-Cal mit der von WSMV aus USA Die geringe 
Homologie führt zu der Schlußfolgerung, daß es sich bei WSivlV und I 1-Cal um verschiedene Viren 
handelt. Darüber hinaus bestehen zwischen 11-Cal und anderen durch Milben ( ryegrass mosaic virus 
und Agropyron mosaic virus) bzw. durch Blattläuse ( cocksfoot streak virus) übertragbare Potyviren 
der Gramineen keine serologischen Verwandtschaften. 
Das lsolat 11-Cal ist serologisch eng verwandt oder identisch mit dem brome streak mosaic virus 
(BrS:MV), das erstmalig in Kroatien zu Beginn der 80er Jahre als Krankheitserreger von Hordeum 
murinum und Bromus molfis entdeckt, jedoch nicht näher charakterisiert wurde und deshalb bisher 
unbeachtet blieb. Auf der Basis dieser serologischen Beziehung ist 11-Cal und sind darüber hinaus 
andere als WSMV beschriebene Isolate aus Deutschland und Frankreich als verschiedene Herkünfte 
des BrS1vfV zu definieren. 
Nur in Frankreich ist BrSMV als Krankheitserreger des Weizens und der Gerste bekannt. Wie in 
Kroatien VvUrde BrSMV in Deutschland bisher nur in wildwachsenden Gräsern nachgewiesen. In 
einem etvva 300 m langen Ackerrandstreifen waren etwa z,,vei Drittel aller Pflanzen von Hordeum 
murinum vom BrSMV befallen, jedoch keine Weizenpflanze innerhalb des unmittelbar angrenzenden 
Getreideschlages. Die bisherigen Untersuchungen erlauben noch keine Beurteilung darüber, ob 
epidemiologische Eigenschaften des Vektors einer Ausbreitung des BrSMV in Deutschland auf 
Getreideflächen entgegenstehen oder von diesem Virus befallenes Getreide bishe1 lediglich übersehen 
wurde. 
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Ein neues Gramineemirus aus Lolium ssp. 

Bei Untersuchungen über das Vorkommen des ryegrass mosaic virus (RMV) in Deutschland wurde 
ein bis dahin unbekanntes Virus entdeckt . .AJs natürliche Wirte dieses Virus wurden bisher nur 
Lolium perenne und L. multiflorum nachgewiesen. Von insgesamt J 40 in Zuchtbetrieben 
gesammelten Pflanzen von L. perenne enthielten 17 Pflanzen ( 12%) waren ausschließlich das neue 
Virus, während 123 (88%) RMV und das neuen Virus in Mischinfektion aufuciesen. 

Das Virus (LV) war mechanisch auf Lolium perenne und L multiflorum übertragbar, jedoch 
erkrankten nur wenige Pflanzen an der Virose. Zum Wirtspflanzenkreis des .LV gehörten darüber 
hinaus Bromus-Arten, Briza maxima, Hafer, Gerste und Roggen. Sie waren leichter als die Lolium
Arten mechanisch infizierbar und reagierten mit überwiegend schwachen Stricheln und Mosaik
syrnptomen auf den Virusbefall. Pflanzen von L perenne und multiflomm blieben demgegenüber 
symptomlos oder reagierten mit kleinen, für Virosen untypischen Flecken auf älteren Blättern. Das 
Virus beeinflußte aber die Bildung der durch RMV induzierten Symptome. In Gewächshausver
suchen wurden die RMV-Symptome bei gleichzeitiger Infektion durch das neue Virusisolat verstärkt: 
die übernriegend schwachen, hellgrünen Stricheln Rlv!:V -infizierter Pflanzen erscheinen nach 
Mischinfektionen weißlich und sind scharf von benachbarten grünen Geweben abgesetzt. Darüber 
hinaus ist das Wachstum, insbesondere die Bestockung mischinfizierter Weidelgräser gehemmt. 

Unter den dikotylen Pflanzenarten reagierte nach mechanischer Inokulation Gomphrena globosa als 
Lokalläsionswirt mit rot umrandeten Nekrosen, während Chenopodium amaranticolor, Tetragonia 
expansa und Nicotiana benthamiana systerrüsch erkrankten 

Das LV v.rurde durch Rhopalosiphum padi nichtpersistent übertragen. Bei Verwendung von 10 bis 
20 Blattläusen pro Testpflanzen und Saugzeiten von je 4 bis 24 Stunden für die Virusaufuahme und 
die Virusinfektion erkrankten von insgesamt 44 Weidelgräsern nur 7 an der Virose. Rhopalosiphum 
maidis, Methopolophium dirhodum und Myzus persicae übertrugen das Virus nicht 

Zur Reindarstel1ung wurde das Virus auf Tetragonia expansa vermehrt. Die Viruspartikeln waren 
stark flexibel, und mit c 640 nm länger als die des foxtaii mosaic virus (FMV, 550 nm), das als eines 
der wenigen Gräserviren ebenfalls auf dikotyle Pflanzen übertragen werden kann. LV weist in der 
Oberflächenmusterung und der Struktur der Virionaggregate Ähnlichkeiten zu Potexviren auf Im 
Dekorationstest mit 25 Antiseren gegen Potex:v.iren konnte keine Reaktion mit LV nachgwiesen 
werden_ Ein gegen LV hergestelltes Antiserum reagierte im ELISA stark mit dem homologen Virus, 
nicht jedoch mit F:NIV. Das Molekulargewicht des Hüllproteins ist mit 35 k:Da erheblich größer als 
dasjenige des FMV (32 k.Da). Nach ersten Ergebnissen liegt auch das Molekulargewicht der 
Nukleinsäure über dem des FMV. 

Die Untersuchungen zur Klassifizierung des LV sind noch nicht abgeschlosssen, weil eine mögliche 
Zuordung zur Potexvirusgmppe weitere Untersuchungen erfordert. 
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Luteoviren 

Um zu klän::.n, in welchem j\,faße di;; mit dem bt;.Gt westem ye!!o,vs virns (BWYV) infizierten 
im Frühjahr eine fofok-1.ionsquelle für Zuckerrüben und andererseits im Herbst die mit dem 

beet yellov,ing vims (BMYV) infizierten ZuckerrübmfoJder eme Gefüh.n:hmg für den Rapsanbau 
darstellen, wurden mit entsprechenden Luteovirns-Isohten und serologische 
Untersuchungen durchgeführt. 
Es wurden insgesamt 25 Luteovirns·Isoiate einbezogen (15 des BWYV von Raps, Rost::nkohl. futterkol:iJ und 
Spinat sov.-ie 10 Isolate des BMYV von Zuckerrüben}, die aus Deutschland, Frankreich, Großbrita,·mien, 
Neuseela,-id und den USA stunmten. Übertragungsversuche erfolgten mit Myzus persicae (Sulz) als Vekior 
und Brassica napus L, Beta vulgaris L. sowie Capsella bursa-pastoris L als Indikatorpflauzen. 
Umfangreichere Wirtskreisuntersudmngen ,vurden rr1it je einem lsolat des BW)'\1 von Raps smvie eil1em 
Bl\-fYV-Isoiat von Zuckerrüben durchgcfülu:t, ·wobei insgesamt 98 Pflanzenarten bzw. Varietäten geprüft 
wurden. Die inokulierre.n Testpflan:r..en wurden 8 Wochen p. i. im DAS-EUSA m.i.t einern polyklonalen 
Antiserum geprüft, das nicht nvischen ßt,..fy\/ und BWYV differenzieren b.nn. Negative EUSA"Ergebnisse 
verifizierten wir durch auf H vulgaris und B. napus 
lille geprü.fien Isolate des BWYV von der Gattung Brassica ließen sich auf B. napus und C. bursa--
paswris übertragen, ,varcn aber nicht pathogen für H vu.lgaris. Andererseits ,varnn sämtliche Iso!ate des 
BMVY nicht pathogen für R napus, ließen sich aber anf B. vu!garis und C. bursa-pastohs Ubemagen. Die 
Untersuchung,::n zum Wirtspflanzcnkreis ergaben, daß das geprüfte lSo!at des BWYV aus Raps mit 46 .AJ.1-en 
einen größeren Wirtskreis besaß, während für das BMYV aus Zuckerrüben nur 17 Arten als Wirtspflanzen 
ermittelt wurden. Hervorzuheben ist, daß aHe geprüften 4 Varietäten von H vuigaris keine Wirtspflanzen für 
das BWYV sind und andererseits das BrvfYV sich nicht auf 10 Arten und Varietäten der Gattung Brass1ca 
übertragen ließ. 
Die Überprüfung der BWY.V~ und BMYV-Isolate mit einem Spektrum von monoklonalen Anü„L;örpem 
(MAbs) im TAS-ELISA zeigU-: eine enge serologische Beziehung an, da die meisten MAbs gemeinsame 
Epitope bzw. Lureovirus~Gruppen spezifische antigene Detc.-nninanten erkennetL Unterschiedliche Epitopc auf 
dem Viruskapsid von Luteoviren, das nach neueren Untersuchungen aus einem Hauptprotein und einem in 
geringer Menge vorhandenen Durchlese-Protein besteht, können jedoch mit spezifischen MAbs erfaßt werden 
So reagierte der MAb PAV~IL1, der gegen ein amerikanisches Isolat des barley yellow dwatf virus (PAV
Typ) hergesteHt ,•.mrde, mit 9 der geprüften 10 BiviYV-lsolate, jedoch mit keinem der BWYV-Isolate aus 
Raps. Ein weiterer MAb (G4CI0) reagie1te nur mit 10 der geprüften BV1YV~1sol.ate, j0doch nicht mit dem 

BMYV aus Zuckerrüben 
Im Ergebnis der Untersuchungen kann die Schlußfolgerung gezogen werden, daß im mitteleuropäischen Raum 
keine Gefährdung von Zuckerrübenbcständen durch BWYV -1solate von Raps sov.-ie von Winterrapsbeständen 
durch lsolate des BMYV besteht. Offen bleibt die Frage, wodurch die Wirtsspczifität bestimmt ,,.,;rd. Neben 
bestimmten Detenninaten auf dem Viruskapsid sind andere Genomabschn.itre (hauptsächlich ORF ! ) für die 
Wirtsspezifitär. von Luteo-viren von größerer Bedeutung 
Ein weiteres sehr komplexes Problem stellt die Frage der Priorität dar. Der Na•ne BWiV hat in der 
internationalen Literatur die mcistr~ Verbreitung gefunden. obwohl BMY\f die historische Priorität besitzt. In 
Europa scheint jedoch das BWYV für Zuckerrüben nicht pathogen zu sein und stellt ein vorrangig Brassica
Arten infiziuendes Luteovirus dar, das zuerst unter dem Namen turnip yellows virus (TuYV) b0schrieben und 
später als Synonym für das BWYV {C M.1./A. A, B. D0scriptions of Plant Virnses No_ 89, 1972) genannt 

viurde 
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Ein neues Potvvirus an Endivie und Eissalat 

Ein bereits im Jahre 1985 erstmals isoliertes Potyvirns (E-Poty); das damals sehr schädigende 

Symptome an Endivienbeständen im Frankfurter Raum verursachte, \Vlirde von uns in den letzten 

Jahren wiederholt in virusbefallenen Eissalatbeständen in Nordrhein-Westfalen und Niedersach

sen vorgefunden, wo es ebenfalls starke Schäden verursachte. 1n umfangreichen Wirtskreisunter

suchungen unter Verwendung mehrerer Isolate verursachte das E-Poty starke Symptome an allen 

getesteten Endiviensorten und an fünf von 15 getesteten Eissalatsorten; keine der getesteten 

Sorten von Kopfsalat und Römischem Salat war gegen E-Poty anfällig_ Die Reaktion des Eis

salatsortiments gegen E-Poty korrelierte nicht mit der Resistenz der Sorten gegen das Salat

mosaikvirus (LMV). Vom LMV unterschied sich das E··Poty auch in den Reaktionen einiger 

Testpflanzen: z.B. nur lokale Reaktionen an Chenopodium quinoa. E-Poty Jieß sich in effizienter 

Weise nichtpersistent durch die Blattlaus Myzus persicae übertragen. Nach Herstellung eines An

tiserums gegen E-Poty ließ sich dieses von LMV, turnip mosaic virns und bidens mottle virusi 

drei anderen durch Blattläuse übertragenen Pot:yviren an Salat, und von ca. 60 anderen Potyviren 

in serologischen Untersuchungen gut differenzieren. Die weitere Charakterisierung des E~Poty 

ergab eine Partikellänge von 820 nm und mit ca. 30 kd ein um etwa 2 kd kleineres Struktur

protein als beim LMV. Darüber hinaus verursacht es in infizierten Zellen auffälHge Kern

einschlüsse und zytoplasmatische zylindrische Einschlußkörper ("pinwheels"), die als "scrolls" 

ausgebildet sind, während die des LMV als "laminated aggregates" vorliegen. Obwohl wegen 

des lokalisierten Auftretens des E-Poty in einzelnen Eissalatbeständen der Verdacht einer samen

bürtigen Infektion nahelag, konnten bisherige Untersuchungen an Saatgutpartien anfälliger Eis~ 

salatsorten diesen Verdacht nicht bestätigen. Da das E-Poty leicht von anderen, den Salat infizie

renden Potyviren abgegrenzt werden konnte, handelt es sich wohl um ein bisher noch nicht be

schriebenes Potyvirus, das durch Blattläuse auf Endivie und Eissalat übertragen wird. Wegen 

der zunehmenden Bedeutung des Eissalatanbaus und wegen der durch E-Poty verursachten star

ken Schäden an beliebten Eissalatsorten verdient dieses Virus besondere Beachtung. Für E-Poty 

wird der Name endive necrotic mosaic potyvirus vorgeschlagen_ 
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Das strawberry latent ringspot virus (SLRV) an Aesculus hippocastanum L. 

Im Rahmen einer biologischen (mechanischen Übertragung auf Cheno

podium quinoa Willd.) bzw. serologischen (EL!SA, tissue print

immunoblotting) Untersuchung von 600 Roßkastanien (Aesculus hip

pocastanum L.) konnten neben zwei bisher nicht näher definierten Vi

ren und dem apple chlorotic leaf spot virus (CLSV) in 8 Bäumen das 

strawberry latent ringspot virus (SLRV) gefunden werden. Infizierte 
Roßkastanien zeigten auf wenigen Laubblättern chlorotische Ringe und 
Flecken, teilweise trat eine Deformation der Laubblätter auf Inzwi

schen gelang es von einem Isolat ein ELISA-fähiges Antiserum herzu

stellen. Seit Mai l 993 werden monatlich unterschiedliche Ausgangsma

terialien (Laubblätter, junge Triebe, Rinde, ruhende Knospen, Blüten, 

und Früchte) mittels ELISA geprüft Dabei konnte das SLRV sicher in 

fast allen Organen (mit Ausnahme der Früchte) und zu Jeder Jahreszeit 

nachgewiesen werden. Auf der Grundlage dieser Unte~suchungen war 

es möglich, einen Testkalender aufzustellen. 

Durch Testung ruhender Knospen bzw. Laubblätter aller Hauptäste von 

zwei Bäumen prüften wir die Virusverbreitung in der Baumkrone. 

Während beim ersten Baum, bis auf wenige Knospen von Ästen aus 

dem oberen Kronenbereich eine vollsystemlsche Durchdringung vorlag, 

erwiesen sich im zweiten Baum einzelne Hauptäste als virusfrei. Diese 

Untersuchungen werden fortgesetzt. 

Mittels verschiedener Methoden (mechanische Inokulation, 11 stem 

slashing"-Verfahren) wurde eine Rückübertragung des SLRV auf Säm

linge von Roßkastanien vorgenommen. Dabei zeigten einzelne inoku

lierte Sämlinge auf den Laubblättern eine chlorotische Scheckung. Auf 

der Unterseite der chlorotischen Bereiche war ein klebriges Exsudat zu 

beobachten, das sich abwaschen ließ. Im Waschwasser konnte mittels 

ELISA das SLRV bestimmt werden. 
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Bestimmung der relativen Resistenz gegen Potato virus X (PVX) 
an Freiland- Gewächshaus- und ln-vitro-Pflanzen der Kartoffel 

Resistenzeigenschaften besitzen in der Kartoffelzüchtung einen hohen Stellenwert. 
Damit untrennbar verbunden sind aussagekräftige V irusresistenzprüfungsmethoden zur 
Charakterisierung von Genotypen und Krenzungspartnem. Im Züchtungsprozeß könn
ten Screeningteste an Gewächshaus oder ln-vitro-Pflanzen zur Ermittlung der relativen 
Virusresistenz ein wichtiges Hilfsmittel sein. Derzeit bilden international Freilandprü
fungen die Basis der Einschätzung von Kartoffelzuchtmaterial auf relative Virusresi

stenz. 

Mehrjährige Versuche bestätigen den Zusannnenhang zwischen hoher relativer Resi
stenz gegen Potato virus X (PVX) und verminderter Viruskonzentration an verschiede

nen Genotypen mit unterschiedlichem Resistenzniveau. 

Durch den Einsatz des EL!SA kann die Viruskonzentration als ein weiterer Resistenz
parameter zur Charakterisierung der relativen Virusresistenz genutzt werden. 

In den vorliegenden Untersuchungen von primär- und sekundärinfizierten Kartoffel
pflanzen aus Freiland-, Gewächshaus- und ln-vitro-Anzucht konnten übereinstimmen
de Resistenzeinstuftmgen verschiedener Genotypen mit unterschiedlichem Resistenz

niveau anhand der Viruskonzentration vorgenommen werden. 

Die Einstufung hoch relativ resistenter Genotypen kann mit einer mittleren Treffsi

cherheit von 92 % nach einjähriger Prüfung an Gewächshauspflanzen (n = l 0) je Ge
notyp erfolgen. Die Testung im EL!SA erfolgt zwischen 14 und 42 Tagen nach der 
Inokulation. Als Vergleichsstandard sind mindestens 3 Sorten je Resistenzgruppe zu 
empfehlen. Der Untersuchungszeitraum ist von den örtlichen klimatischen Bedingun

gen im Gewächshaus abhängig. Eine ganzjährige Durchführung der prüfung gewähr
leistet die Nutzung von In-vitro-Pflanzen. 

Die Gewächshausprüfung stellt eine effektive Ergänzung im Züchtungsprogrannn dar. 
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Charakterisieruno- der extremen Resistenz der Kartoffel gegenüber dem Potato virus Y 

In vivo und in vitro wurden Versuche zur Charakterisierung der extremen Resistenz der 

Krutoffel (Solanum tuberoswn L.) gegenüber dem Potato virus Y (PVY) durchgeführt. 

Der sehr geringe Inokulationserfolg bei Kartoffeln mit extremer PVY-Resistenz zeigt, daß der 

wesentliche Abwehrmechanismus gegen einen PVY-Befall entweder präinfektionell vorhanden 

ist oder in einem frühen Stadium der Infektion aktiviert wird. In jedem Fall ist er gegen die 

beiden weltweit vorherrschenden PVY-Stammgruppen n und o gleichermaßen wirksam. Die 

Tatsache, daß nur sehr wenige extrem resistente Kartoffeln mit dem PVY zu infizieren waren 

und diese Infektion 28 d.p.L zu einem mittels ELISA detektierten maximalen Vims-Titer 

führten, der dann 42 d.p.I. wieder auf dem Niveau von gesunden Kontrollpflanzen lag, deutet 

darauf hin, daß es möglicherweise zwei Resistenzmechanismen gibt: eine Infek-tionsresistenz 

und eine postinfektionelle Resistenz. 

Weitere Untersuchungen haben gezeigt, daß die extreme PVY-Resistenz weder durch eine 

Koinokulation von PVY mit dem Tobacco mosaic virus (TMV) noch unter dem Einfluß hoher 

Temperaturen ( > 330C) zusammenbricht. Darüber hinaus ist sie auch nicht durch eine 

Actinornycin D-Behandlung zu brechen, so daß sie mit hoher Wahrscheinlichkeit konstitutiv 

vorhanden ist. 

Um zu prüfen, ob die extreme PVY -Resistenz der Kartoffel nur auf Gewebeniveau exprimiert 

wird, wurden Kartoffelprotoplasten mit PVY-Partikeln mittels Polyethylenglykol (PEG) oder 

durch Elektroporation inokuliert. Die Virusvermehrung, die über den Extinktionswert im 

ELISA erfaßt wurde, war in Protoplasten von extrem resistenten Kartoffelsorten (Forelle, 

Pirola, Ute) mindestens genauso hoch wie bei einer mittel anfälligen Sorte (Quarta). Damit 

steht fest 1 daß bei der Resistenz der Kartoffel nicht von einer Immunität auszugehen ist Ob 

die Resistenz auf einer Inhibierung des Virustransportes beruht, sollen weiterführende 

Versuche zeigen. 
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Fortschritte in der Züchtung auf Rizomaniaresistenz mit konventionellen 
Ziichtungsme!hoden 

ln der Rizomaniaziichtung werden zur Selektion widerstandsfähiger Genotypen 
neben Leistungsprüfungen im Feld unter Befall und der visuellen Bonitur 
krankheitsanzeigender Merkmale seit einigen Jahren auch virologische 
Untersuchungen durchgeführt. Diese rcsistenzphysiologische Bewertung von 
Zuchtmaterial hat sich auf den Grad der Resistenz neuer Zuckerrübensorten 
gegenüber dem Rizomaniaerreger, dem Ademgelbfleckigkeitsvirus (bee! necrotic 
yellow vein virus, BNYVV), ausgewirkt. 

Die Untersuchungen -wurden an einem Sortiment von Zuckerrüben aus der 
Rizomania-Wertprüfung des Bundessortenarntes durchgefülut. Neben ,mfälligen 
Standardsorten und zwei bereits kommerziell genutzten rizornaniatoleranten 
(teiiresistenten) Sorten umfaßte dieses auch mehrere rizomaniatolerante 
Neuzüchtungen. Ermittelt wurde der Gehalt an BNYVV in den Seitenwurzeln 
junger Zuckerrübenpflanzen (Gewächshaus-Jungpflanzentest) sowie die Leistung 
der verschiedenen Abstammrn1gen im Feld unter Rizomaniabefäll.. 

AHe getesteten Pflanzen waren vom Rizomaniaerreger befallen, das 
Rizomaniavirus lag jedoch in sehr unterschiedlicher Konzentration vor. Pflanzen 
von zwei bereits kommerziell genutzten rizomaniatoleranten Sorten enthielten in 
ihren Wurzeln durchschnittlich nur noch halb so viel, Pflanzen von 8 noch im 
Prüf- und Zulassungsverfahren stehenden rizomaniatoleranten Neuzüchtungen 
weniger als ein Drittel der Menge an BNYVV, die in den Wurzeln anfälliger 
Pflanzen nachzuweisen war. 

Zwischen der Menge an BNYVV und der Frischmasse an Seitenwurzeln bestand 
eine gesicherte positive Korrelation. Der Virusgehalt und 1eistungs- und 
quatitätsbestirnrnende Merkmale wie Rübenertrag, Bereinigter Zuckergehalt und 
Bereinigter Zuckerertrag, ermittelt im Feld unter Befall, waren dagegen 
signifikant negativ korreliert. 

Die Ergebnisse der Studie belegen, daß die geringere Rizomaniaanfälligkeit der 
konventionell gezüchteten und im landläufigen Sprachgebrauch häufig als 
"tolerant" bezeichneteten neuen Zuckerrübensorten auf partieller Virusresistenz 
beruht Durch Einkreuzung von Resistenz aus Beta maritima wurden 
zwischenzeitlich Zuchtlinien entwlckeh, die gegenüber dem Rizomaniaerreger 
nahezu immun sind. DJe Verwendung solch hochresistenter Zuchtlinien läßt für 
die Zukunft wellere Fortschritte bei der Züchtung rizomaniaresistenter 
Zuckenüben erwarten. 
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öntiphytovirale Ghemotherapie in 9hina 

In Zentralchina sowie in nordöstlichen Gebietsteilen Chinas wer

den etwa die gleichen Kulturen von Viren befallen wie in 

Deutschland. Daher sind die in China bei der Entwicklung einer 

antiphytoviralen Chemotherapie erzielten Ergebnisse auch für 

deutsche Verhältnisse von Interesse.Zunächst werden Ergebnisse 

vorgestellt, die 1992 mit 5 in China entwickelten Präparaten 

bei Großversuchen im Freiland gewonnen worden sind. Anschließ

end wird über Ergebnisse von Versuchen gegen BNYVV (beet necro

tic yellow vein virus) berichtet, in die 3 Kombinationspräpara

te einbezogen worden waren, die jeweils mindestens ein in China 

und ein in Deutschland entwickeltes antivirales Präparat 

enthielten. Die durchschnittliche Verminderung der BNYVV

Konzentration betrug in Yongfeng 28,6, 36,8 bzw.46,7% und beim 

Vergleichsstandard (=bestes Präparat der o.a.Großversuche) 33,3%. 

In Wangtai wurde BNYVV in der Regel noch stärker gehemmt. 

Zusätzlich war in die Versuche die Wirkung des in Leipzig und 

Bitterfeld entwickelten DHT (2,4-Dioxohexahydro-1,3,5-triazin= 

5-Azadihydrourazil) in Fonn von Granulaten einbezogen worden. 

Die bei der Aussaat applizierten DHT-Granulate hemmten BNYVV 

in Yongfeng etwa so stark wie der Vergleichsstandard. In Wang

tai lag die Hemmung darunter. Dabei wurde allerdings nur die 

Verminderung der Konzentration des BNYVV erfaßt,nicht aber die 

beachtliche Verminderung der Cystosori von Polymyxa betae, die 

durch DHT-Granulat erreicht werden kann. Bei Paprika waren in 

Untersuchungen in Yinchuan und Beijing die beiden geprüften 

Kombinationspräparate dem o.a. Vergleichsstandard wesentlich 

überlegen. 
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Zum Vorkommen des barley yellow dwarf virus (BYDV) an Mais in 

Mitteldeutschland 

Viruserkrankungen an Mais haben in den letzten 10 Jahren in 

Deutschland stark zugenommen. Während zum Vorkommen der Potyviren 

sugarcane mosaic virus (SCMV) und maize dwarf mosaic virus (MDMV) 
umfangreiche Erhebungen vorliegen (FUCHS u.a .• 1990), fehlt derar

tiges Untersuchungsmaterial für das barley yellow dwarf virus 

(BYDV). Maisbestände werden im mitteldeutschen Trockengebiet re

gelmäßig von diesem Virus befallen, allerdings unterliegt der 
Durchseuchungsgrad großen jährlichen Schwankungen. Während 1990 
mit 35,8 % infizierter Pflanzen ein hoher Befall vorlag, war 1n 

den Jahren 1991 bis 1993 mit 9,0 %, 4, 1 % bzw. 6,2 % ein ver
gleichsweise geringes Vorkommen zu beobachten. 

Offensichtlich hängt die Symptomausprägung u.a. vom Zeitpunkt der 

Infektion, Witterung und Virusstamm ab. Mais reagiert nach Einwir

kung verschiedener Faktoren mit verstärkter Anthozyaneinlagerung, 
wobei besonders P-Mangel, niedrige Temperaturen, Herbizidschäden 

und mechanische Verletzungen zu nennen wären. Eben~o kann eine In
fektion mit dem BYDV zu mehr oder weniger streifigen Rotverfär

bungen auf der Blattspreite führen. Eine Einschätzung des Befalls 

anhand des Symptombildes ist daher nicht mit ausreichender Sicher
heit möglich. Der Anteil latent infizierter Pflanzen schwankt des
halb sehr stark. 

Zur Feststellung einer möglichen Ertragsbeeinflussung erfolgen im 

Jahre 1994 Erhebungen an Einzelpflanzen, die zu verschiedenen Ter
minen mittels Blattläuse inokuliert wurden. 

Literatur 

FUCHS. E., GRÜNTZ!G, M. und BEDRI, A.: Zur Ökologie von Potyviren an Mais in der 
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Mitt. a. d. Biol. Bundesanst. H. 301, 1994 



226 

D,Riedel, E,Maiß, D,-K Lesemann 

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, 

Institut für Bk.x:hemie und Pflanzenvirol.ogie, Braunschweig 

Lo1;calisierung verschi_edeneLPotyvirns-ins.b1zierter Nichtstrukturproteine in der Zelle 

Elektronenmikroskopisch-zytologische Untersuchungen. a,ry Potyvirus-infizierten Pflanzen haben 

gezeigt, da.ß unterschiedliche virusspezifische Ei.nschlußkörper in den Zellen induziert werden, 

welche zur Identifizierung der Viren herangezogen werden können. Um Aussagen über die 

Zusammensetzung dieser virusinduzierten Strukturen machen zu können, wurden am Beispiel des 

plum pox virus (PPV) für 6 Nichtstruktur-Proteine die entsprechenden Restriktions-Fragmente des 

Genoms isoliert und .in geeignete Expressionsvektoren ldoniert. Die erzeugten Fusionsproteine 

wurden für die Immunisierung von Kaninchen verwend.et, und die so erhaltenen Antiseren (As), 

mit Ausnahme des nicht brauchbaren As gegen das P3-Protein, für !rnmunogoldmarkierungen auf 

Ultradünnschnitten eingesetzt. 

Mit diesen As konnten alle vom PPV induzierten Zelleinschlüsse identifiziert werden. Eine Reihe 

von Einschlüssen anderer Potyviren wurden durch diese As ebenfalls markiert, wodurch diese 

virusinduzierten Strukturen aufgnmd der heterologen Reaktionen zugeordnet werden konnten, 

Dabei konnten alle untersuchten 'nuclear inclusions' der folgenden Viren: bean yellow mosaic 

(BYMV), beet mosaic (BtMV), celery mosaic (CeMV), clover yellow vein (ClYVV), tobacco etch 

(TEV), tomato vein mottling (TVMV) und PPV aber auch dichte bzw, kristalline Massen im Zyto

plasma von BYMV, CeMV, CIYVV und PPV den PPV Proteinen Nia und Nlb zugeordnet 

werden, Bei zwei Viren, peper mottle (PepMoV) und papaya ringspot (PRSV), konnte mit diesen 

As eine Markienmg auf den amorphen Einschlüsse nachgewiesen werden. Weitere Markierungen 

konnten mit den Seren gegen die PPV Proteine C1 sowie He-Pro durchgeführt werden. 

Außerhalb der virnsinduzierten Strukturen konnte sowohl an nur mit Glutaraldehyd fixierten, wie 

auch an Os04 fixierten Schnitten, welche die zytoplasmatischen Membranen deutlich zeigen, keine 

weitere Lokalisierung der jeweiligen Proteine erzielt werden. Deutlich zu erkennen ist jedoch eine 

stärkere Markierung des Zytoplasmas in Zellbereichen, welche virusinduzierte Strukturen auf

weisen. 

Auf den Ultradünnschnitten ließ sich mit einem As gegen bakteriell exprimiertes PPV-coat protein 

eine Markierung der Partikel aller untersuchter Viren durchführen, obwohl dieses As im Dekorat

ionstest nur bei PPV und dover yellow vein virus spezifisch war. 
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Serologische Identifizierung und Charakterisierung bisher unbekannter Viren in Allium 

Ausgangspunkt vorliegender Untersuchungen war ein Kooperationsprojekt mit dem Asian 

Vegetable Research and Development Center (A VRDC) in Taiwan, in dem Methoden zum 

empfindlichen und spezifischen Virusnachweis für die dort einzurichtende Alliu.m-Genbank 

entwickelt werden sollten. Unter Ausnutzung von Wirts- und Vektorspezifüäten sowie der 

unterschiedlichen mechanischen Übertragbarkeit verschiedener Viren wurden Isolate gewon

nen und spezifische polyklonale Antiseren (AS) und monoklonale Antikörper (MAB) her

gestellt. Für den Nachweis und die serologische Charakterisierung der Viren stehen heute 

neben zahlreichen zugesandten AS insgesamt 14 eigene AS und 6 MAB zur Verfügung. Mit 

ELISA und i.mmunelektronenmikroskopischen (IBM) Tests wurden insgesamt 1043 Allium

Proben, größtenteils aus Südost-Asien, aber auch aus Europa und anderen Ländern getestet. 

Mindestens neun Viren mlt gestreckten Partikeln sind in Allium-Arten besonders häufig und 

können aufgrund holländischer und unserer Untersuchungen serologisch unterschieden 

werden: die Carlaviren shallot latent virus (SLV) und garlic common latent virus (GCLV), 

die Potyviren onion yellow dwarf virus (OYDV), ieek yellow stripe virus (L YSV), shallot 

yellow stripe virus (SYSV) und das kaum charakterisierte welsh onion yellow stripe v-irus 

f'NOYSV) sowie mindestens drei verschiedene Typen der taxonomisch noch nicht eingeord

neten, serologisch unterscheidbaren 'mite-bome filamentous viruses' (MbFV): onlon mite

borne latent virus (OMbLV), shallot mite-bome latent virus (SMbLV) und garlic mite-bome 

filamentous virus (GMbFV). Mit Ausnahme von GCLV zeigen lsolate dero.g. Alliwn-Viren 

aus verschiedenen Wirtsarten und geographischen Regionen im ELISA eine Vielfalt an Sero

typen, die einen umfassenden Virusnachweis sehr erschwert Neben den o, g. Viren wurden 

von uns zwei vermutliche Cryptoviren, tobacco necrosis virus smvie nahe Ver.vandte von 

turnip mosaic potyvirus und von hypochoeris mosaic furovirus in den untersuchten Aliium

Proben nachgewiesen. 
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Klonienmg und Seguenzierung des 31~Endes der RNA eines Virus aus Porree* 

Porree wird insbesondere von Poty- und Carlaviren befallen. Eine Trennung der meist in 

Mischinfektion auftretenden Viren über Differentialwirte ist schwierig, so daß für den 

Virusnachweis geeignete, spezifisch reagierende Antiseren schwierig zu erzeugen sind. 

Einen Ausweg bietet die Nutzung rekornbinanter Virushüllproteine. 

Aus Freilandmaterial von Porree wurden nach Dichtegradientenzentrifugation Viren iso

liert und ihre RNA für eine cDNA-Synthese eingesetzt (oligo-dT-priming). Ziel war es, die 

RNA des leek yellow stripe potyvirus (L YSV) zu klonieren. Da das L YSV serologisch 

eng mit dem potato Y potyvirus (PVY) verwandt ist, wurden für die Sequenzierung Klone 

ausgewählt, die bei Koloniehybridisierung unter milden Bedingungen positiv mit einer für 

die konservative core-Region des PVY-Hüllproteingens (cp) kodierenden cDNA reagier

ten. Die Sequenz von 10 der ausgewählten Klone war im unmittelbaren 3'-Bereich der 

RNA identisch. 5 davon wurden vollständig sequenziert. Es zeigte sich, daß die sequen

zierten Abschnitte der klonierten RNA nicht den für Potyviren typischen, offenen Leserah

men enthielten, sondern für mehrere Proteine kodieren können. Weitere Versuche zeigten, 

daß die ausgewählten Klone unter Standard-Hybridisierungsbedingungen im northem

Blot nicht mit der LYSV-RNA reagieren. Somit beruht die falsche Auswahl der Klone 

wahrscheinlich auf kurzen homologen Abschnitten der RNA beider Viren, die unter 

milden Bedingungen miteinander hybridisieren können. 

Die Struktur der sequenzierten 31-tenninalen Bereiche der RNA ähnelt der von Carlaviren. 

Infolge einer Sequenzinsertion im Bereich des 3'-Terminus, die identisch bei 2 der 5 

Klone auftritt, ergeben sich unterschiedliche Leserahmen, die jeweils für zwei verschiedene 

Proteinen kodieren können. Die RNA von Carlaviren kodiert in diesem Bereich, der sich 

an das cp anschließt, in der Regel für nur ein Protein, das eine "zinc-finger"-Struktur auf

weist. Diese ließ sich bei den analogen Proteinen des untersuchten Virus nicht nachweisen. 

Die Expression der cDNA des vermutlichen cp mit Hilfe des Plasmids pGEX4-T in E. coli 

führte zu einem Protein, das mit einem Antiserum gegen das garlic common latent carla

virus (GCL V) reagierte, nicht jedoch mit einem L YSV-Antiserurn und dem Carlavirus

spezifischen MAB 5B5 (Antiseren von H.-J Vetten, BEA Braunschweig). Somit kodiert 

der ausgewählte Bereich der klonierten Nukleinsäure für das cp des GCL V. 

Einsatzmöglichkeiten für ein polyklonales Antiserum gegen das rekombinante cp, das im 

western-Blot mit dem rekombinantem cp reagiert, werden gegenwärtig erprobt. 
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Serologische und zytologische Klassifizierung der Gramineen infizierenden durch Milben 
übertragenen Potyviridae 

Milbenübertragene Viren aus der Familie der Potyviridae treten sehr verbreitet in Getreide, 
Futtergräsern und Wildgräsern auf, und weltweit sind eine Reihe von Viren beschrieben und 
benannt worden, ohne daß die Beziehungen zu allen schon beschriebenen Potyviren mit 
diesen Vektoren gründlich geklärt wurden. Aufgrund der Notwendigkeit, verschiedene neue 
Isolate aus Getreide und Futtergräsern aus Deutschland sowie anderen europäischen Ländern 
zu identifizieren, wurde ein breit angelegter Vergleich der serologischen Verwandtschaften 
aufgrund der immunelektronenmikroskopischen Dekorationsreaktion (IBM) und der Ein
schlußkörpermorphologie durchgeführt. Dabei wurden mit wenigen Ausnahmen alle weltweit 
beschriebenen Viren der genannten Kategorie einbezogen. Acht in Braunschweig, 8 in 
Aschersleben und 7 in anderen Instituten hergestellte Antiseren wurden eingesetzt, um 26 
Isolate der verschiedenen Viren zu vergleichen. Die Ergebnisse zeigen, daß die untersuchten 
Isolate des wheat streak mosaic-, agropyron mosaic- und ryegrass mosaic virus aufgrund der 
festgestellten serologischen Verwandtschaften möglicherweise einem großen Komplex von 
untereinander wenigstens mehr oder weniger stark serologisch verwandten Viren 
{'Viruscluster') angehören. Das als oat necrotic mottle in den USA beschriebene Virus, sowie 
ein aus Dactylis in Ostdeutschland gewonnenes, bisher nicht klassifiziertes Isolat stehen dem 
wheat streak mosaic virus näher, das in den USA als Hordeum mosaic beschriebene Virus 
steht dem Agropyron mosaic virus nahe. Bestimmte Potyvirusisolate aus Gerste- und Weizen 
in Deutschland und Frankreich sowie aus Wildgräsern in Ost- und Westdeutschland gehören 
der au:s Jugoslawien beschriebenen, klar abgegrenzten Virusspezies brome streak mosaic 
virus an. Ein Antiserum gegen das Blattlaus-übertragbare cocksfoot streak virus zeigte in der 
IgM-Fraktion eine Verwandtschaft mit ryegrass rnosaic virus an. Ein Antiserum gegen das 
aus England beschriebene Spartina mottle virus reagierte mit keinem der getesteten 
Virusisolate. 

Die eigenen und die aus der Literatur erhobenen zytologischen Befunde hinsichtlich der 
Morphologie der zylindrischen Einschlußkörper (Cl) (Edwardson and Christie, 1991) 
unterstützten weitgehend die mit IBM erzielten serologischen Ergebnisse. So produzieren 
serologisch als verwandt erkannten Agropyron mosaic- und Hordeum mosaic-Viren CI des 
Typs I mit 'scrolls'. Brome streak mosaic virus aus Jugoslawien und die neuen Isolate dieses 
Virus produzieren den CI-Typ II mit 'laminated aggregates', was sie klar von den anderen 
verglichenen Viren unterschied. Ryegrass mosaic- und wheat streak mosaic virus 
produzierten Cl, die je nach Isolat mehr zu den Typen lll oder IV mit 'scrolls and laminated 
aggregates' oder mit 'scrolls and short curved laminated aggregates' zu stellen waren. Oat 
nercotic rnottle virus unterschied sich im CI-Typ vom serologisch verwandten wheat streak 
mosaic virus. 
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Biologische Bundesa.nstaJ.t für Land- md Forstwirtschaft, Institut für Pflanzenschutz im Obstbau, 

6922 l Dossenheim, *Lehrstuhl für Phytopathologie, TU München-'Neihenstephan 

Die verursacht durch das plum pox virus wurde erstmals 1915 in Bul.-

beobachtet. Die Krankheit führt zu beträchtlichen Fctrna",e'"''"''"" bei Pflaume, Pfirsich und 

Kenntnisse über die biologischen Eigenschaften verschiedener PPV-IsoJate ermöglichen 

eine Auswahl Isolate zu Resistenz- bzw. Toleranzprüfüngen und zu moleku!arbiolo

gischen Untersuchungen, soV/1e eine Abschätzung ihrer epidemiologischen Bedeutung. In der Litera

tur vrorden bereits quantitative und qualitative Unterschiede hinsichtlich des Wirtspflanzenkreises, 

der Symptomatologie und der Blatt'!ausübertragung bei verschiedenen PPV-Isolaten beschrieben. 

V1Urden alle verfü.gbaren Scharkaisoiate hinsichtlich ihrer Symptomatologie auf krauti

gen Pflanzen und ihrer Fähigkeit zur Blattlausübertragung auf verschiedene \Virtspflanzen unter

sucht. Molekularbioiogische Unterschiede vvurd-en mit Hilfe der ·pcR (polymerase chain 

dargestellt in die Untersuchungen vmrden al1e auf Nicotiana cleve!andii und Prunus 

spp. in Dossenheim Iso!ate (7 Gewächshaus- und 16 Feld·-lsolate). 

Die Sy111ptomausprägung auf Chenopodium foetidum konnte drei Klassen zugeordnet werden. Die 

lokalen Läsionen nach einer Preßsaftübertragung waren chlorotisch, nekrotisch oder intermediär und 

entsprachen der aus der Literatur bekannten Symptomk1assifizierung auf C. foetidum. Eine Klassifi

zienmg der systemischen Symptome auf N clevelandii, entsprechend der Stärke von Chlorose und 

Wuchsreduktion, zeigie eine vergleichbare Virnlenz der Isolate auf den verwendeten krautigen 

Pflanzen. Isolate mit einer hohen Virulenz .auf C. foetidum verfügen über eine vergleichbare Virulenz 

auf N develandii_ 

Alle untersuchten Freilandisolate waren bfattlausübertragbac Die Funktion von krautigen Pflanzen 

als Zwischenwirte konnte bestätigt werden, jedoch w.1rde die Möglichkeit zur Rückübertragung auf 

holzige Pflanzen erst bei einem Isolat ert0Igreich untersucht. Tabak-Kultursorten erscheinen ohne 

Bedeutung als Z-v,ischenwirte für das Virus, da in Infektionsversuchen keine systemische Ausbrei

tung des PPV auftrat. Eine anhaltende Erhaltung der Isolate auf N cleve!andii ausschließlich durch 

Preßsaftübe1tragung ist möglichenveise für den Verlust der BJartlausübertrngbarkeit bei zwei 

Gewächshaus-Isol.aten verantwmtlich 

Infektionen konnten mit dem ELISA und der PCR nachgevviesen werden. Darüberhinaus eignete sich 

die PCR zur Detektion einer schon bekannten. Deletion (45 bp) innerhalb des Cmi.t~Proteins. Ein 

Isolat wies eine Deletion von 42 bp im gleichen Seguenzabschnitt auf Die Bedeutung dieser Deletio

nen ist derzeit noch unklar 
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Phylogenetische Beziehungen zwischen Potyviren von Solanacaeen aus Südamerika und 

Potato Virus V 

Die Isolierung eines neuen Potyvirus iso!ates aus Tomate in Deutschland und seine 

Charakterislerung als ein ungewöhnlicher Stamm des Potato Virus V führte zu einer in

tensiven vergleichenden Studie mehrere PVV-lso!ate verschiedener Herkünfte und 

anderen Potyviren aus Südamerika, insbesondere dem Peru Tomato und dem Wild 

Potato Mosaic Virus. Neben serologischen Vergleichen mit polyk!onalen und mono

klonalen Antikörpern wurden von den verschiedenen Viren Nukleinsäuresequenzen des 

3' -terminalen Genombereichs bestimmt und verglichen. 

Sowohl die serologischen, .als auch die aus Nukleinsäuresequenzen abgeleitetet 

Aminosäurensequenzen ergaben bei vergleichenden Betrachtungen eine enge 

Verwandtschaft der Südamerikanischen Potyviren mit den PVV-isolaten aus Europa und 

Südamerika. Dies wird durch die übergreifende Reaktion von einem monoklonalen An

tikörper gegen ein Europäisches PVV-lso!at unterstützt, was auf gemeinsame Epitope im 

Hüllproteinbereich hindeutet. Andererseits ergaben die Sequenzvergleiche eine 

Aufteilung dieses PVV~Clusters in mindestens zwei Gruppen, von denen die eine das 

neue Tomaten Potyvirus und das Wild Potato Mosaic Virus beinhaltet, während zur 

zweiten Gruppe Peru Tomato Mosaic und ein Europäisches PVV-lsolat gehören. Diese 

Einteilung wird durch serologische Vergleiche mit polyklonalen Antiseren gestützt. 

Gemäß unseren Untersuchungen mit monoklona!en Antikörpern vom SCRI, Dundee, muß 

es innerhalb des PVV-Clusters Oberflächenepitope geben, die für Kartofte!isolate 

spezifisch sind und dem lsolat aus Tomate fehlen, während es andere Epitope geben 

muß, die generell PVV-spezifisch sind. Inwieweit die Ergebnisse unsere Untersuchungen 

Auswirkungen auf eine taxonomische Neugliederung des PVV-Clusters und die 

namensgebung von darin enthaltenen lsolaten hat, wird diskutiert, 
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Resistenz ge2en das _ßeet Western Y e!lows Virus bei Winterraps (8If1Ssica t1D12.&.>110JlnQ 
verwandten Arten 

fa Wint.errapsbeständen versch.iedener Regionen Deutschlands, weiterer europäischer Länder und der 
USA v.'l!rde häufig vollständiger Befall durch das beet western yeilows virus (BVlYV) festgestellt. 
In Untersuchungen zum Wirtskreis und zur Serologie ließ sich das BWYV vom Winterraps deutlich 
vom beet mild yellowing virns (BMYV) der Zuckenübe differenzieren und stellt offenbar ein 
vorrangig Brassica~luten infizierendes Luteovirus dar. 
Die Ertragsminderungen durch BWYV ~Infektionen beim Winterraps betragen bis zu 13 %. Durch 
Züchtung und Anbau virusresistenter Rapssorten können solche virusbedingten Ertragsminderungen 
verhindert werden. 

Zur Erm.ittlung von Reslstenzquellen wurden Sorten, Linien und Herkünfte von Brassica napus, 
B. oleracea, B. rapa , B. juncea, B. carinata, H nigra und Raphanus sativus auf Resistenz 
gegenüber einem hochvirnlenten BWYV-Isolat von Raps geprüft. Die Resistenzbewertung V1Urde 8 
Wochen nach Virnsinokulation mit der Blattlausart fAyzus persicae (Suiz.) anhand der mit dem 
DAS~ELISA ermittelten Infektionsraten und relativen Viruskonzentrationen vorgenommen. 

Die geprüften Rapsgenotypen erwiesen sich nahezu vollständig als hoch anfällig. Dle Prüfung der 
Selbstungsnachkommen (SI) von zunächst virusfreien Einzelpflanzen oder solchen mit verringerten 
Viruskonzentrationen ergab, daß in den meisten Fällen keine BWYV-Resistenz vorlag. Bei den 
Nachkommen von zvvei Sorten wurden wiederum verringerte Viruskonzentrationen gemessen und 
nur leichte Wuchsminderungen ohne Ausbildung von weiteren Virussymptomen bonitiert, was auf 
quantitative Resistenz schließen läßt Eine weitere Ausnahme bildete des weiteren ein 
Resyntheseraps. Die SeJbstungsnachkommen einer resistenten Einzelpflanze blieben bei der erneuten 
Resistenzprüfung gänzlich befallsfrei. Bei drei weiteren Nachkommenschaften traten sowoW 
virusfreie als auch virusinfizierte Einzelpflanzen auf 
Quantitative BWY'V-Resistenz ließ sich anhand verringerter Viruskonzentrationen und/oder 
Infektionsraten in zwei Sorten von B. oleracea, in B. rapa ssp. pekinensis, B. juncea, B. carinata 
und R. sativus nachweisen. Dagegen blieben sämtliche Einzelpflanzen einer B. rapa-Herkunft trotz 
'Wiederholter Besiedlung mit infektiösen M persicae völlig befallsfrei, woraus auf qualitative 
Resistenz geschlossen werden kann. Diese B. rapa-Herkun.ft ist ein Elter des o.g. Resyntheserapses 
und daher als Spender der BWYV-Resistenz anzusehen. Durch mehrere Selektionszyklen konnten 
bei einer weiteren B. rapa-Herkunft einheitlich resistente Linien selektiert werden. 

Die festgeste]h.e hohe Anfälligkeit der aktuellen Qualitätsrapssorten ist auf die hohe Anfälligkeit der 
beiden Ausgangsformen Kohl (B. oleracea) und Rübsen (B. rapa ssp. oleifera) zuruckzufuhren. Das 
Auftreten von wenigen charakteristischen Spaltungsverhältnissen in den Sefüstungsnachk.ommen
schaften des Resyntheserapses und einer B. rapa-Herkunft spricht eher für eine monogene oder 
oligogene Vererbung als für eine komplizierte polygene Vererbung. Daraus folgt zugleich eine 
leichtere Handhabbarkeit der vorgefündenen Resistenzgene in der Züchtung. 
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Die pot- antiphytovirale Wirkung von Pheny!propondoovaten (Ligninsulfonsäuren/Ligninsuno

nate) wurde In PVX- Infizierten stenge!schnltlllngskulturen der Kar!offei (Solanum tuoorosum L) 

mit unterschiedlicher reiatlver quan!itiver Resistenz gogooOber PVX geprüft. Der Nachweis einer 

Beoinffussung der PVX · Konzentration in den Stengelsclmitilingen erfolgte unter Ve,woodung 

eines orientierenden quanllta1iven DAS-EUSA In Abhängigkeit von der angewendeten 

Konzentration, der Ausgangsviruskonzentration der S!engeischnltillnge und In positl\lef Korrelation 

mit dem Resistenzniveau der Genotypen, konnte eine Senkung der PVX • Konzentration um max. 

40% eJZ:ieH. werden. Im EinzeHafi traten in-vitro-Pfl.anzen mit negativen EUSA~Nachweis auf. Unter

suchungen zur Wioomg ausgewählter Pheny!propanderivale (Ugnlnsulfonsäuren/LignlnsuWonate, 

Kaffeesäure, Chlorogensaure) auf die vlruslnduzlerte RNA-abMnglge RNA-Polymerase zeigten 

ledlgllch bei Ugninsuttonsauren/Ugninsuttonaten (ca. 50µg/ml) eine 90%1ge Hemmung der 

Inkorporation von 3H ~ UMP in säurefäßbares Matenai in einem optimierten in-vil.ro 

Replikationssystem mit TMV~nduzierte RNA. abhängiger RNA. Polyrnerase bzw. eine Inhibierung 

auf ca. 20% de, Ausgangsal<IM!ät mit PVX-induzierta RNA · abhängige RNA · Polymerase. Da die 

Hemmwlrkung sowohl bei steigender Konzentration von RNA (Ternplate) als auch von Protein 

wesentlich geringer wird, konneri unspezilische Bindungen der Ugninsunonsauren/Ugnlnsuffonate 

an Makromoleküle des Versuchsansatzes angenommen -.den. Die gewonnenen Resultate 

deuten auf eine Indirekte Wirkung der Pheny!propanderivate auf die PVX · Vermehrung hin, wobei 

möglicherweise auch eine Induktion pflanzenelgenerer Abwehrmechanismen (Resistenz· 

mechanismen) diskutiert werden kann. 

PVX-potato vlrus X TMV-tobacco mosalc vlrus UMP-Urldlnmonophosphal 

SCHULZE, S. and KLUGE, S.: The mode of lnhlbliion of TMV· and PVX·lnduced RNA-dependent 

RNA polymerases by some antiplly!o\liral drugs. • J, Phylopa!hology in press 1994. 
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Virusinfektionen rufen in Pflanzengeweben und -ze!len morphologische Veränderungen hervor, die 

entweder in unmittelbarem Zusammenhang mit ihrer Replikation stehen oder di.e als Atisvnrku:og 

stofl\vechselphysioiogischer Störungen zu unsµezifischen Organell~ und/oder Gewebeveränderungen 

führen. Zellwandähnliche Substanzen werden häufig in Nepovirus-infizierten Zellen in der Nähe 

von Pla,;;modesmen oder entlang von Zellwänden abgelagert und bilden mh virusassoziiert.en Tubuli 

auffä.11ige Strukturen, die als differentiaidiagnostisch wichtige Pararneter für Virusinfektionen an 

Forstgehölzen dienen könnefl. Kallose oder kalloseähn1iche Substanzen werden jedoch auch umer 

Einwirkung abiotischer Streßfaktoren, wie z.B, Ozon entlang von Zellwänden deponiert. Ziel der 

Untersuchungen war der imrnunzytologische Nachweis von a) Kirschenblattmllvirns-Kapsidprotein 

in virnsassoziierten Strukturen verschiedener Laubbauma1ten sowie b) KaUose als extrazytoplasrnk 

tischem Wundverschluß, der während Virusinfektion und unter abiotischem S1.reß (Ozon) gebildetet 

win:t Die Immunogoldmarkienmg wurde an Laubblattpräparaten (in LR-Whüe-Kunstharz) CLRV

infizierter Birken, Vogelkirschen und Eschen sowie ozonbelasteten Buchenblättern mit CLRV

Antisernm (Isolat aus Esche) und ß-(l,3)-D-Galactopyranose-Antiserum durchgeführt. Zur h1a.rkie

rung selbst diente Ziegen··Antl-Kaninchen-Goldkonjugat mit 6nm Goldpartikeln. 

Virales Kapsidprotein konnte nur in chlorotischen Blattbereichen virusinfizierter Blätter in tubulä

ren Einschlüssen (bestehend aus ER-Zisternen und Virionen) assoziiert mit Plasmodesmen sowie 

entlang von Zellwänden nachgewiesen werden< Kallose viar immunzytologisch bereits in nichtinfi

zlerten Blättern im Bereich von Plasmodesmen nachzuweisen, die Markierung war jedoch signifi

kant in infizierten Blättern entlang von Zellwänden sowie als Tubuli-umgebende Strukturen 

verstärkt. In ozonbelasteten Blättern waren Kallosedepositionen als große flächige Aggregate 

entlang der Zellwände markiert. D'ie Untersuchungen zeigen, daß Tubuli in CLRV-infizierten 

Laubbat1mblättern tatsächlich Viruskaps.ide enthalten und somit als virusspezifische Strukturen 

angesehen werden können. Die oft beobachteten plasmodesmen- und zellwaodassoziierten Deµosi

tionen bestehen aus Kallose. Die Form ihrer Deposition läßt jedoch eine Unterscheidung zu 

abiotisch induzierten Kalloseaggregaten zu, die damit von den beobachteten Strukturen in virusinfi

zierten Blättern differenziert \N·erden können. 
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~ischer Vergleich eines Virusisolates aus lmpatiem neu{duinea mit Stämmen des Wegerich
mosaik-Tobamovirus (RMV) 

Aus lmpariens neuguinea-Hybriden (Sorte Seienia) mit virnsverdächtigen Symptomen (Deforma

tion, Kleinblättrigkeit und chlorotische Scheckung) konnte ein Tobamovirus auf Nicotiana tabacum 

cv. Xanthi-nc Übertragen werden. Auf Nicotian.a tabacum cv. Samsun wurde jedoch nicht das für 

Tabakmosaikvirus (Wildstamm) charak'teristische Mosaik, sondern eine schwache ch1orotische 

Scheckung ausgebildet. Das Virnsisolat konnte als Wegerichmosaikvirus {RMV) identifiziert 

werden. Nach Reinigung durch differentielle- und CsCl-Dichtegradienten-Zentrifugation wurde ein 

polyklona!es Antiserum in Kaninchen hergestellt. 

Der Dekorat.ionstiter des Rohantiserums im elektronenmikroskopischen Präparat betrug L 1028. 

Die Nachweisgrenze lm DAS-ELISA !ag für gereinigtes Virusantigen bei 33 ng/rnl nach l Std., 

bzw. 330 pg/ml nach 20 Std. bei 4°C Die Sensitivität des EUSA wurde durch die Verwendung 

von Preßsaft aus lmpatiens zur Herstellung der Verdünnungsreihe um eine Zehnerpotenz her

abgesetzt. Vergleichende Untersuchungen mit 5 weiteren RMV-Isolaten (Holmes-Typstamm, 

Digitalis-Isolat, lsolate von JuretiC, Polak, und McKinney; DSM Braunschweig) im Agargeldop

peldiffusionstest nach Ouchterlony ergaben serologisch heterologe Reaktionen gegenüber dem Isolat 

aus Impatiens neuguinea. 

Zur Absicherung der im Agargeltest erhaltenen Ergebnisse, wurden alle Virusisolate durch CsCl

Dichtegradientenzentrifugation gereinigt und mit dem DAS-ELISA in einer Verdünnungsreihe 

gegen das Antiserum aus Impatiens miteinander verglichen. Es zeigte sich, daß die homologe 

Reaktion gegenüber dem Isolat aus lmpatiens um das Dreifache der Extinktion (A.105) höher lag als 

die heterologen Reaktionen gegenüber allen anderen lsolaten. Aus diesen Ergebnissen kann 

abgeleitet werden, daß es sich bei dem Isolat aus Jmpmiens neuguinea um einen neuen RMV

Stamm handelt, der sich zumindest von den von uns getesteten Stämmen, bzw. Isolaten unterschei

det. Cytologische Untersuchungen an infiziertem /mpariens-Blattmaterial zeigten die für RMY typi

schen cytoplasmatischen Virusaggregate sowie mit Tanninen assoziierte Viruspartikel in den 

Vakuolen. Rückübertragungsversuche auf verschiedene lmpatiens-Sorten ergaben sortenspezifische 

Anfälligkeitsunterschiede, 
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infolge des Fehlens metabo!itischer Funktionen erfolgt die Reproduktion von Viren nur 

innerhalb ihrer VVirtsorganismen. Die Lebensdauer in der Umwelt ist somit begrenzt Sie 

variiert in Abhängigkeit von der Virusart bzw. dem ~stamm und den Umweltbedingungen 

(Temperatur, Feuchtigkeit, Lichtintensität). !nfektionsrate, Infektionsdruck und Epidemio

logie werden von der Persistenz einzelner Viren beeinflußt. 

Die Kenntnis dieser Faktoren ist unter anderen für die Produktion von gesundem Ver

mehrungsmaterial, die Vermeidung von Übertragungen aus Boden- bzw. Beregnungs

wasser, die Bereitung von Sammelkomposten sowie die Erhaltung infizierten Pflanzen

materials unter Laboratoriumsbedigungen von Bedeutung. 

Am Beispiel von Kartoffelviren und des Beet Necrotic Yellow Vein Virus (BNYVV) wurden 

Untersuchungen zu diesem Themenkreis durchgeführt. 

Virushältige Preßsäfte wurden bei + 23'C hell (Variante A) und dunkel (B), bei + 16'C 

dunkel (C), + 4'C dunkel (D) sowie bei -18'C dunkel (E) aufgestellt. BNYVV-infizierter 

Pflanzensaft wurde ausschließlich in Variante E gelagert. Der Virusnachweis erfolgte 

kontinuierlich im DAS-ELISA unter standardisierten Bedingungen. Die Virulenz der ein

zelnen Pathogene wurde zusätzlich stichprobenweise durch Inokulation von Indikator

pflanzen überprüft 

Mit Ausnahme von Kartoffelvirus X (PVX) war die Lebensdauer für alle untersuchten Pa

thogene in den Varianten A und B am niedrigsten, in E am höchsten. 

PVY - hältige Preßsäfte wiesen bei Lagerung nach A und B bereits nach 17 Tagen 

negative ELISA-Werte und damit korrelierend negative Ergebnisse in der Virulenzprüfung 

auf. Die höchste Persistenz besaß PVX, welches noch nach 360 Tagen in allen Varianten 

positiv reagierte. 

Für alle untersuchten Pathogene wurden nach Lagerung von 300 und mehr Tagen bei 

-18°C (Variante E) in beiden Untersuchungen noch positive Ergebnisse erzielt In der 

Virulenzprüfung waren Ausprägungsdauer, -intensität und Zahl der Läsionen der 

Viruskonzentration direkt proportional. 

Die für das mechanisch übertragbare PVX gefundene Persistenz begünstigt Infektionen 

im Zuge von Kultur-, Pflege- und Pflanzenschutzmaßnahmen innerhalb einer Kultur bzw, 

auch zwischen einzelnen Kulturen. 
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Ultrastrukturelle Untersuchungen zur Übertragung von Zuckerrübenviren (BNYVV, BSBV) durch 

Polvmvxa betae 

Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) und beet soil-bome virus (BSBV) werden durch den 

ubiquitär vorkommenden Bodenpilz Polymyxa betae übertragen. Beide Viren können in den 

Dauersporen dieses Pilzes überdauern, wodurch befallene Anbauflächen über viele Jahre verseucht 

bleitJen. Das Vorkommen von BNYVV in Zoosporen, Plasmodien, Zoosporangien und cystogenen 

Plasmodien von P. betae wurde in verschiedenen elektronenmikroskopischen Untersuchungen 

belegt. Im Inneren von Dauersporen gelang der Virusnachweis bisher jedoch nicht. 

Mit Hilfe der Immunogoldmarkierung an Ultradünnschnitten durch Dauersporen-haltige Wurzel

stücke gelang uns der Nachweis von BNYVV-Partikeln in einzelnen Dauersporen (ca. 1% der 

untersuchten Sporen). Eine spezifische Markierung war nur mit monoklonalen Antikörpern 

möglich, wogegen polyklonales Antiserum zu einer starken unspezifischen Markierung der 

Dauersporenwände führte. Die Markierung des BSBV (Ahlum-Stamm) gelang dagegen nur bei 

Ver.;;endung von polyklonalem Serum. In den abgestorbenen Dauersporen-haltigen Wurzelzellen 

war BSBV häufig in der Nähe der Cystosori in fragmentierten, kugelig zusammengeballten Cyto

plasmabereichen zu finden. Die bündelfönnig angeordneten BSBV ~Partikel waren mehrmals in den 

Dauersporenzwischenräumen innerhalb eines Cystosorus zu beobachten, was auf eine Ausgrenzung 

der Viren während der Sporenbildung (Einziehen der Trennwände) hindeutet. Auch innerhalb der 

Dauersporen waren markierte BSBV-Partik.el zu sehen. 

In ..1en untersuchten Wurzelstücken war ein hoher Anteil von Cystosori enthalten, die leere 

Dauersporen aufwiesen. Einige Cystosori beinhalteten Sporen, in denen bereits Geißeln vorhanden 

waren. Es handelt sich hierbei offensichtlich wn schlüptbereite Zoosporen. Das Schlüpfen der 

Zoosporen aus Dauersporen, die sich noch innerhalb der Wurzelzellen befanden, konnte auch 

mehnnals beobachtet werden. Außerdem enthielten einige Zoosporangien Zoosporen, die bereits zu 

diesem frühen Stadium den für die Penetration der Wirtszelle benötigten "Stachel" ausgebildet 

hatten. Diese Beobachtungen deuten darauf hin, daß Zoosporen nicht nur ins umgebende Medium 

abgegeben werden, sondern auch eine Ausbreitung des Pilzes innerhalb der Wurzel ermöglichen. 

Dadurch könnte der Pilz zu einer lokal begrenzten Virusausbreitung von Zelle zu Zelle beitragen. 
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H. Schnee und W. Wiedemann 

Sächsische Landesanstalt für Land\Virtschaft, Fachbereich 
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Das BYDV wurde in Sachsen e,1tn1,al!i0 1983 in Wintergerste nachgewiesen. Bereits 1984 

kam es zu einem verheerenden Auftreten mit enormen durch massen

hafte Verzwergung der Pflanzen. 1989 führte ein Ursachenkomplex unter wesentlicher 

Beteiligung des BYDV zu teilweise erheblichen Emtever!usten bejm Winterweizen. 

Seit 1986 durcllgeführte systematische ELISA-Unlersuchungen haben daß das 

Virus in Sachsen vor allem in Form des vektorunspezifischen PAV-Stammes weit 

verbreitet Jst lm Frühjahr 1990 trat es in Wintergerste emeut enorm stark auf. Die 

Verzwergung war aber selbst auf Feldern mit bis zu 82 °/o BYDV-Befail nur eine marginale 

Die möglichen Ursachen für die 

weitgehend ausgebljebene Schadwirkung werden diskutiert 

Als wichtigste Blattlaus- und Virusreservoire für die Herbstinfektion erwiesen sich die 

Ausfallgerste, die Hül1nerhirse und mit Abstrichen der Mais. lm Frühjahr ist die im Herbst 

infizierte Wintergerste die Hauptquelle für die Infektion des Winterweizens. der Sommer

gerste und des Hafers. 

Unter den Vektoren dominierte von 1985 - 1989 im Herbst eindeutig Rhopa/osiphum 

maidis. Insbesondere 1989 kam es zur langanhaltenden Massenvermehrung und zur 

vie~ach last flächendeckenden Übertragung des BYDV. 1990 und 1991 überwog die als 

effizienter Vektor geltende Art Rh padi, ohne daß das gravierende Folgen für die 

Wintergerste hatte. im Herbst der beiden letzten Jahre war das Blattlausauftreten sehr 

schwach und eine Gefährdung der Gerste nicht gegeben. Sitobion avenae spielte bisher 

in dieser Jahreszeit in Sachsen nur eine untergeordnete Rolle. 

Im Frühjahr und Frühsommer ist diese Art dagegen neben Rh. padi und bei Massenver

mehrung auch Metopolophium dirhodum von großer Bedeutung sowohl als Vektor als 

auch a!s Direktschädling. 

Eine an11olozyklische Übeiwinterung der Getreideblattläuse konnte in Sachsen bisher 

nicht nachgewiesen werden. 
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G. Barchend, J. Schubert 

Blilldesanstalt für Zilchtlillgsforschung an Kulturpflanzen 
Institut für Resistenzforschung, Aschersleben 

Vergleichende Untersuchungen zur Transformationseffizienz von Kartoffeln 
mit verschiedenen Konstrnkten des Hüllprotein des Kartoffel-Y-Virus (PVY) 

Ziel unserer Arbeiten ist es, züchterisch interessantes, gentechnisch verändertes Material mit 

PVY-Resistenz durch die Übertragung des Hüllproteins des PVY zu schaffen. Wir 

u...rltersuchten den Einfluß von Ag:robacterium-Stämmen, cp~Kontrukten und verschiedenen 

Kartoffelgenotypen auf die Transformationseffizienz. Die venvendeten binären Plasmide 

basierten auf dem Plasmid pB!N 19 und wiesen folgende Strukturen auf: TL- (NPT III 

PVYcp/GUS-i) - TR bzw. TR - (NPT lVPVYcp/GUS-i) - TL. Das cp- und GUS-i-Gen 

befanden sich unter Kontrolle des CaMV-35S-Promotors. 

Internodialsegmente wurden in einer verdünnten Agrobacteriumsuspension :inlmbiert, 

mehrmals gewaschen und 2 Tage auf MS-Medium kultiviert. Danach wurden die Segmente 

auf Sproßinduktionsmedien mit 25 ppm Kanamycin und 300 ppm C!aforan überführt. Bei 

sich bildenden Sprossen wurde die Expression des GUS-i-Gens getestet. Eine 

Transformation mit dem Agrobacteriumstamm LBA 4404 gelang nicht, dagegen wurden mit 

dem Stanun GV 2260 und den verwendeten Konstrukten gute Regenerationsergebnisse 

erzielt. Die Genotypen unterschieden sich hinsichtlich der Transformationseffizienz deutlich 

voneinander. Sie schwankte von 30 % bei der dihaploiden B Ibis zu 60 o/o bei der Sorte 

1Lipsi'. Einen Unterschied zwischen verwendeten cp-Konstrukten in der Transfor

mationseffizienz war bei der diesbezüglich intensiv untersuchten Sorte 1Kamyk1 nicht fest

zustellen. Die Transfonnationseffizienz ist mit dem verwendeten Transforrnationssystem bei 

guter Regenerationsfähigkeit ausreichend. 
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69221 Dossenheim, *Lehrstuhl für Phytopathologie, TU München~Weihenstephan 

Die Scharkakrankheit, verursacht durch das p!um p,ox. virns (PPV), ist eine bedeutende Viruser

krankung des Steinobstes und führt zu großen Ertragsverlusten im erwerbsmäßigen Anbau von 

Pflaumen. und Zwetschen in Deutschland. Die wichtigste Maßnahme zur Bekfi.mpfung von 

Scharka ist die Züchtung von resistenten und toleranten Sorten. 

Aufgrund. der bekannten ungleichmäßigen Virusverteilung von PPV bei holzigen Pflanzen wurde 

das Verhalten von PPV in der Gewebekultur mit dem Ziel der Anzucht von gleichmäßig infizier

ten 'Hauszwetschen' untersucht, die aJs Unterlage zur Resistenzprüfung neuer Sorten dienen 

sollten. 

Ausgangsmaterial für die Gewebekulturen waren PPV-kranke 'Hauszwetschen' aus verschiedenen 

Inokulationsversuchen bzw. aus dem Freiland. Nach einem erstem Ansatz 1989 wurden in den 

Jahren 1991-1993 weitere Vermehrungsansätze zu verschiedenen JaI1reszeiten aufgenommen, Von 

den nicht verhoizten Trieben wurde ein Segment mit einer Knospe entnommen, bei verholzten 

Trieben wurden die Knospen einzeln präpariert. 1m Okt. 1993 wa.r bei 14 Linien erstmals ein 

positiver EUSA-Nachweis möglich, weitere 4 infizierte Linien konnten im Feb< 1994 nachgewie

sen werden. Alle bisher PPV-kranken Linien sind auf den Kulturansatz vom Mai 1993 zurückzu

führen. Ausnahmslos entstammen sie unverholzten Triebsegmenten mit je einer Achselknospe. 

Die weiteren Vermehrungslinien waren bisher im ELISA negativ. Kranke und gesunde Linien 

zeigten in ihrem Wuchsverhalten (Zuwachs- und Vermehrungsrate) bisher keinen Einfluß der 

PPV-Infektion. Auch Blattsymptome sind nicht eindeutig anzusprechen. Da die älteren Blätter 

aufgrund des in langen Subkulturen erschöpften Nährmediums seneszent werden und Chlorosen 

aufweisen, ist eine vJSuelle Symptombonitur schwierig. Junge Triebspitzen zeigen keine 

Scharkasymptome. Ausgehend von dieser Beobachtung dürfte die visueJ.le Erkennung und Elimi

nation von PPV-kranken Trieben in Gewebekulturen zur Anzucht gesunder Zwetschen erschwert 

sein, 

Bewurzelte kranke Pflanzen aus den in vitro-Vermehrungen lassen noch keine Aussage über die 

Virusverteilung in der Pflanze zu. Die Pflanzen sollen für künftige Sortemestungen auf Scllar!t-.2-

toleranz unter Freilandbedingungen zur Verfügung stehen. 
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Pseudoscharka an Hauszwetsche nach lnfekion mit einer Herkunft des apple chlorotic leafspot 

trichovirus (AClSV) 

In einem 1987 gepflanzten Hauszwetschen-Feldversuch der Sorte 'Etscheid' wurde mit Einsetzen 

der Vollernte (1992) in einem Versuchsglied ein starkes Auftreten von Fruchtschäden und Frucht

fa!I beobachtet. Ursache dafür war die Infektion mit einem bestimmten Isolat (PBM l) des apple 

chlorotic leafspot trichovirus (ACLSV). Nach Infektion mit diesem lsolat reiften die Früchte vor

zeitig und wiesen hohen Fruchtfall auf (40-60%). Sie wurden fünf Tage früher geerntet als die 

Früchte von Bäumen mit dem ACLSV-Iso]at GM 2/11 oder von gesunden Kontrollen. Die 

Fruchtschäden, die als Pseudoscharka beschrieben sind, können leicht mit den Fruchtsymptomen 

der Scharkakrankheit verwechselt werden. Ebenso wie bei der Scharka waren auch Verbräunungen 

im Fruchtfleisch sichtbar. Als Blattsymptome traten an einigen Blättern an der Basis der Triebe 

schmale, geschlängelte Linien auf. An den Bäumen mit dem Isolat GM 2/11 und den gesunden 

Kontrollen traten weder Frucht- noch Blattsymptome auf, auch der Fruchtfall war nur gering (unter 

5%). 1993 wurde ein vergleichbares Ergebnis erzielt. Auch unter Einbeziehung des Fruchtfalls war 

der Ertrag der PBM l Bäume in beiden Jahren geringer (P < 1 % ) als in den gesunden Kontrol!.en. 

Ohne Einbeziehung des Fruchtfalls betrug der Ertrag nur ca. ein Drittel der Kontrollen. Die 

Ertragsdifferenz zwischen den GM 2/1 l Bäumen und den Kontrollen war nur 1992 und im sum

mierten Ertrag über beide Jahre signifikant geringer. Durch ELISA Tests konnte belegt werden, 

daß die Scharkakrankheit nicht als Verursacher der Schäden verantwortlich war. Weiterhin wurden 

ELISA Tests auf Mischinfektionen mit dem prunus necrotic ringspot virus (PNRV), dem prune 

dwarf virus (PDV) und dem apple mosaic virus (ApMV) durchgeführt. In keinem Test wurden 

diese Viren nachgewiesen. Obgleich der Versuch sehr deutlich ein spezifisches Isolat als Erreger 

der Pseudoscharka nachwies. kann nicht ausgeschlossen werden, daß auch physiologische Erschei

nungen zu ähnlichen Symptomen an Hauszwetschen führen können. Da für das ACLSV kein 

natürlicher Überträger bekannt ist, legen die Versuche nahe, auch künftig nur virusfreies Material 

zur Anzucht von Hauszwetschen zu verwenden. auch wenn mit der neuen EU-Richtlinie unter der 

Kategorie "CAC-Material" Obstgehölze mit deutlich geringeren Anforderungen an den Virusstatus 

als bisher in den Handel gebracht werden können. 
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A. Feldhoff*, M. Kikkert, G. KTczal*, R. Goldbach und D. Peters 
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Landbou,vtmiversireit Niederlande 

z:u einer Gruppe vori Pflanzenviren, die sich durch dre1 Hauptc:ha:rakteristika, 
nämlich -elne Virushülle. ein RN/\A.Jenom und üuipsvermitteJte Übertragung. 
ausz,eichnen. besitzen drei. hauptvirale Antigene (Strukturproteine): das 
Nuc1eocapsidprotein (N) und Z\vei (ilykopruteine (Gl und G2). dle Bestandteile der Virushülle 
sind. 
In den letzten Jahren sind verschiedene Tospovirnsisolate vor allem mit Antiseren gegeo das 
Nucleocapsi.dprntein von TSWV charakterisiert worden. Diese Charakterisierung hat dazu 
geführt daß die unterschiedlichen i.solate in verschiedene Serogrnppen eingeteilt wurden und für 

Isol:ate neue Virnsbezeichmmgen vorgeschlagen und eingeführt wurden (de Avila er a1, 
i 993,). Über die Glykoproteine von TSWV ist dagegen bisher nur sehr bekannt Da die 
Glykoproteine ab Bestandteile der Virushülle bei der Infektion de.s Vektors f'rankliniella 
occidentalis voraussicht1ich eine wichtige Rolle spielen, nimmt man an, daß dle Glykoproteine 
der verschiedenen eine höhere in !hrer Proteinsequenz aufweisen als die 
Nudeocapsidproteine. f)eshalb hofft man. daß mit Antiseren gegeo die Glykoproteine die 
evolutionäre Divergenz der Tospoviren hinsichtlich der Glykoproteine und im Verhältnis zum 
Nucleocapsidprotein weiter analysiert werden kann. Darüberhinaus hofft man. daß mit diesen 
Antiseren ein breiteres Spektrum an Tospoviren nachgewiesen werden kann als das mit 
Nuc!eocapsidantiseren der Fall ist. 
Durch unterschiedliche Isolationen der Glykoproteine sowie die jn vitf'O Expression der 
hydrophilen Teile der beiden Glykoproteine im E. coh Expressionssystem stehen im Moment vier 
verschiedene Antiseren zur Verfügung, wovon zwei das Glykoprotein Gl, eines das Glykoprotein 
G2 und eines sowohl G l als auch G2 detektieren können. Mit Hilfe dieser vier polyklonalen 
Antiseren soll eme Charakterisierung der verschiedenen Tospoviren in Western Blots 
vorgenommen und ihre Verwandschaftsberiehungen auf der Basis der Glykoproteine diskutiert 
werden. 

de Av-ila. A. C'-, de Haan, P., Kormehnk R, Goldbach, R. W, & Peters. D. (1993)_ 
Clasüfication of tospoviruses based on phylogeny of nudeoprotein gene sequences. Journal of 
General Virology, 74, 153-159. 
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Alliaria petiolata (synArabis petiolata M.B.; syn.Erysimum alliaria L; syn.Alliaria ofjicinafis 

ANDRZ.), die auf deutsch auch als Lauchkraut und Lauchhederich bezeidmete Knoblauchrauke, ist 

eine zweijährige Staude mit aufrechtem beb!ättertem Stengel. Sie erreicht, je nach Standort, Höhen 

zwischen l 5 cm und mehr als einem Meter. Sie findet sich nahezu in ganz Europa und im 

Mittelmeergebiet. Sie ist schattenbedürftig, findet sich daher vor allem in lichten Mischwäldern, am 

Waldrand, in HoWwegen und Ruderalstandorten, aber auch in Parks und Gartenanlagen. 

Gelegentlich finden sich Pflanzen mit deutlichen Mosaik-Symptomen, die als Al!iaria petiolataffl 

Mosaik beschrieben wurden und von zv.tei Viren, dem Gurkenmosaik-Virus und dem 

Wasserrübenmosaik-Virus bzvv. Mischinfektionen der beiden verursacht sein sollen. Erkrankte 

Pflanzen treten meist nesterweise auf und oft an denselben Stellen in ein oder mehreren aufeinander 

folgenden Jahren. Da A.petiolata über keine Samen verfugt, die spezielle Verbreitungs-Organe 

besitzen, schien es angebracht, die Samenbü.rtigk:eit dieser Erkrankung zu überprüfen. Dazu wurden 

Samen erkrankter und s:ymptomfreier Pflanzen aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland 

verwendet. Blattmaterial erkrankter und gesunder Pflanzen aus demselben Probenraum vrorde auf 

den Befall mit Turnip Mosaik Potyvirus (TuMV), Turnip Yellow Mosaik Tymo,irus (TuYMV). 

Turnip Rosette Carmovirus (TuRV) und Beet Western Yellows Luteovirus (BWY"V) getestet. Die 

Ergebnisse werden im Hinblick auf ihre Bedeutung für die Infektion von Kulturpflanzen diskutiert, 

denn immerhin sind fünf verschiedene Blattlausarten für die Knoblauchrauke und - damit potentielle 

Vektoren - in unseren Breiten besclrrieben, darunter so polyphage Spezies wie Aphis gossypii und 

Myzuspersicae. 
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Grapevine Corky Bark (GCB), die Korkrindenkran.kheit der Rebe, ist weltweit verbreitet 

Obwohl mehrere Clost.erovi.ren in GCB kranken Reben nachgewiesen wurden, ist der 

Erreger noch nicht zweifelsfrei identifiziert GCB verursacht bei vielen Unterlagen und 

Ertragsrebsorten keine spezifischen Symptome. Die verminderte Vitalität infizierter Reben 

resultiert jedoch in Austriebsstörungen, Pfropfinkompatibilität, und Ertragseinbußen. Die 

verwendete Unterlagsrebsorte beeinflußt die Stärke der Symptomausprägung (1). Ein

flüsse der klimatischen Bedingungen sind wahrscheinlich, da schwere GCB Symptome 

besonders in warmen Anbaugebieten .auftreten. Dur-eh Pfropftests nüt der Unterlage LN33 

als Indikator kann GCB auch in latent infiziertem Rebmaterial nachgewiesen werden, 

Zum Untersuchung der Symptomausprägung von GCB in Abhängigkeit von Klima und 

Unterlage wurden Pfropfreben aus in-vitro vermehrtem Rebmaterial erzeugt, die in 

Anbauversuchen in Kanada und Deutschland getestet werden. Sie bestehen aus der Reb

sorte Cabern,et Sauvignon als Edelreis ('virusfrei'), einem Zwischenstück der Rebsorte 

Semillon (GCB-infiziert oder 'virusfrei'), und den Unterlagsreben LN33 oder S04 ('virus

frei'), 

Noch im Gewächshaus traten erste Symptome an den Unterlagen und Edelreisern auf, die 

in Kombination mit GCB infizierten Semillon-Zvvischenstücken gepfropft waren, Zwei 

Monate nach dem Pfropfen entwickelte die Unterlage LN33 typische Schwellungen und 

Längsrisse am Stamm als Folge von Phloemproliferationen sowie eine gleichmäßige Rot

färbung der Blattspreite .in Verbindung mit Blattrollen, Dagegen ließen sich bei der Unter

lage S04 zwar eine rötliche Blattfleckung, aber keine Triebsymptome feststellen. Die 

Cabernet Sauvignon Edelreiser entwickelten in beiden Varianten Blattvetfä.rbungs-" und 

Blattro!lsymptome1 ·vvie sie von der Blattrollk.rankheit (Grapevine Leafrnll) bekannt sind, 

Mit Reben der vier Varianten sind inzwischen Versuchsanlagen in Kanada und Deutsch

land erstellt, um die Symptomausprägung, phänologische Parameter, die Qualität des 

Ernteguts und die Nachv;1eisbarkeit der mit GCB assoziierten Viren zMschen den Varian

ten und Standorten zu Vergleichen. 

1 Tanne et al., 1990; Proc 10th Meet ICVG 1 386-389, 
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Wirt-Parasit-Beziehungen/Resistenz 

Schönbeck, F., von Alten, H., Kraska, T., Krone, C., Wittmann, J. 

Institut für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz der Universität Hannover 

Läßt sich Toleranz induzieren und bereits im Jugendstadium erkennen? 

Toleranz Jiegt vor, wenn eine Pflanze trotz beträchtlichen Befalls nicht oder kaum in ihrer 

Leistungsfähigkeit beeinträchtigt ist Toleranz wird also am Ertrag, Resistenz hingegen am 

Befall gemessen. In Freilandversuchen mit unserem Resistenzinduktor (B 50) wurde immer 

wieder beobachtet, daß Weizen- oder Gerstenerträge trotz eines verbleibenden Befalls mit 

Mehltau nicht geringer waren als die der befallsfreien Varianten. Offenbar verschob der 

Induktor die Sink-Konkurrenz zwischen Mehltaupusteln und Ähre zugunsten letzterer, so daß 

die Ertragsbildung wenig beeinträchtigt wurde. Auch wenn Toleranz als ein eigenständiges 

physiologisches Phänomen zu sehen ist, so kailll sie doch mit induzierter Resistenz verknüpft 

sein. 

Die Forschung zur induzierten Toleranz kann als konsequente Weiterentwicklung des biolo

gischen Pflanzenschutzes gelten. Folgende Fragen waren zunächst interessant: 

(l) Sind die bei der Ertragsbildung zutage tretenden Veränderungen in den Sink-Source

Beziehungen bereits an jungen Pflanzen nachzuweisen ? 

(2) Von welchen Schadfaktoren geht eine Sink-Aktivität aus und wird sie von unserem 

Resistenzinduktor beeinflußt ? 

(3) Geht induzierte Toleranz notwendigerweise mit induzierter Resistenz einher? 

An Wintergerste im Dreiblattstadium konnte bei Mehltaubefall des Sekundärblattes gezeigt 

werden, daß nach lnduktorapplikation der befallsbedingte Abfall des Saccharosespiegels im 

Tertiärblatt deutlich geringer ausfällt als bei unbehandelten Pflanzen. Diese Veränderungen 

der Sink-Aktivität der Pflanzen wurde ebenso nach Rostbefall an Gerste und Buschbohne 

sowie Lausbefall an Weizen, nicht jedoch nach Virus- oder perthotrophem Pilzbefall gefun

den. Am System Weizen - Rhopalos1phum pad1 konnte dabei anhand des veränderten Sac

charosegehaltes im Sink-Organ der Pflanze Toleranzinduktion festgestellt werden, ohne daß 

der Induktor einen Einfluß auf den Befall hatte. 

Dieses Verfahren soll auch auf seine Eignung als Testsystem im Screening auf Toleranzin

duktion geprüft werden. 
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ln!ec;ration der Induzierten Resistenz als Pflanzenschutzverfahren in die Pflanzen~ 

Induzierte Resistenz ist .a!s phytomedizinisches Forschungsgebiet inzwischen mehr als 

akzeptiert, eine Umsetzung dieses Pflanzenschutzprinzips in der Praxis ist gegenwärtig 

weitgehend noch nicht gelungen. In mehrjährigen Versuchen unter praktischen Anbau·" 

bedingungen wurden die Möglichkeiten einer Integration von lnduzierter Resistenz als 

Pflanzenschutzverfahren im Gurkenanbau unter Glas sowie im Rüben- und im Getreide·

anbau geprüft_ Als Resistenzinduktoren wurden im Sprühverfahren Stoftwechselmetaboli

t-e eines Bacillus subti/is-·lsolates appliziert, die die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen 

gegenüber den obligat biotmphen Meh!tau·- und Rostp!lze-n steigerten. Dadurch wurde die 

Infektionshäufigkeit d-er Pathogene eingeschränkt und darüber hinaus das Ko!oniewachs

tum sowie die vegetative und generative Vermehrung vermindert jedoch waren die Pflan

zen in keinem FaH befahsfrei. Neben den Auswirkungen auf den Befall mit den SchadpiJ ... 

zen wurde die Ertragsieistung der induziert resistenten Pflanzen im Vergleich zu fungizid

behande!ten Pflanzen ennitteit 

Bei starkem Befallsdruck wurde die Wirksamkeit der Induzierten Resistenz entscheidend 

von der angebauten .SortH beeinflußt. Nur bei geringer anfälligen Gurkensorten führte die 

Resistenzinduktion zu einem deutlich verminderten Mehltaubefall. Durch den niedrigeren 

Anfangsbefall der Pflanzen kamen die Auswirkungen der Resistenzinduktion auf die Epi

demleentwicklung der Pilze stärker zum Tragen. Die Pflanzen, die während der gesamten 

Kulturzeit über ausreichende Assimilationsfläche verfügten, erzielten trotz ihres Restbe

falls wie fungizidbehandelte, nahezu befa!Jsfreie Ptlanzen einen hohen marktfähigen Er-

trag. In Versuchen zu Applikationstermin und -·häufigkeit im Rübenanbau wurde die Not

wendigkeit einer ausreichenden Verminderung der Befallsintensität zu Epidemiebeginn 

als Voraussetzung für eine hohe Leistungsfähigkeit der Pflanzen bei der Ertragsbildung 

bestätigt Die 1nduz1ert resistenten Pflanzen erbrachten ähnlich hohe Rübenkörper- und 

Weißzuckererträge wie die fungizidgeschützten Pflanzen nach prophylaktisch oder zu 

Befal!sbeginn einsetzender !nduktorapplikation sowie zusätzlichen Applikationen während 

der Vegetationsperiode, die vor allem den Neuzuwuchs schützten rne Versuche im Wei

zenanbau zeigten, daß durch die Kombination mit Fungiziden, die das Wirkungsspektrum 

der mikrobiellen Resistenzinduktoren ergänzten, ein umfassender Schutz der Pflanzen 

und eine hohe Ertragsleistung der Pflanzen erreicht werden konnte 
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S. Kalix, H. Buchenauer 

Universität Hohenheim, Institut für Phytomedizin, Otto-Sander-Straße 5, 70593 Stuttgart 

Biochemische Veränderungen in Nicotiana-Arten nach Resistenzinduktion 

Auf eine Infektion mit Tabak Mosaik Virus, Cercospora nicotianae oder Pseudomonas 

syringae pv. tabaci reagiert Nicotiana tabacum cv. Xanthi nc jeweils mit einer 

hypersensitiven Abwehrreaktion (HR). Eine Behandlung mit Resistenzinduktoren (3,5-

Dichlorsalicylsäure, 2,6-Dichlorisonicotinsäure) führt sowohl zu einer lokalen als auch zu 

einer systemischen Resistenzinduktion, die sich in einer deutlichen Reduktion der 

Durchmesser der Loka!läsionen äußert. Somit sind vermutlich Mechanismen der 

induzierten Resistenz in einer drastischen Beschleunigung der hypersensitiven 

Abwehrreaktionen zu sehen. 

Für bekannte Enzyme, die durch die Resistenzinduktion aktiviert werden, wurde neben 

der Aktivität auch deren !sozymmuster untersucht So konnte für mehrere Enzyme 

(Peroxidasen, ß-1,3-Glucanasen, Chitinasen) das Auftreten neuer lsozyme beobachtet 

werden, während für andere Enzyme (Katalase, Phenylalanin-Ammonium-Lyase) nur eine 

Aktivitätsveränderung feststellbar war. 

Ein neues Protein (21 kD) konnte im lnterzellularextrakt induzierter Pflanzen 

nachgewiesen werden. Es konnte sowohl aus den lnterzellularenwaschflüssigkeiten (IWF) 

behandelter Blätter (lokale Resistenzinduktion) als auch aus den IWFs der nächst 

höheren unbehandelten Blätter (systemische Resistenzinduktion) isoliert werden. Hierbei 

handelt es sich vermutlich um ein PR-Protein. Dieses 21 kD-Prolein könnte als Marker für 

eine erfolgte Resistenzinduktion dienen, da es nur nach Behandlung mit chemischen 

Resistenzinduktoren bzw. Primärinfektion mit lokalläsionen produzierenden Pathogenen 

(Tabak Mosaik Virus, Cercospora nicotianae oder Pseudomonas syringae pv. tabac,) 

auftritt und die Intensität seines Auftretens mit der Stärke der Resistenzinduktion 

korreliert. In den bisherigen Versuchen konnte weder nach Verwundung der Pflanzen mit 

einem Abraslv noch nach einer Salz- und/oder Säurestreßinduktion dieses Protein aus 

den IWFs isoliert werden. Eine enzymatische Eigenschaft konnte diesem Protein bisher 

nicht zugeordnet werden. Die Reinigung dieses Proteins sowie biochemische 

Untersuchungen werden derzeit durchgeführt. 
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Ernst; Tomas 

Bundesanstalt für Züchtungsforschung an Kulturpflanzen_ Institut für Resistenzforsdmng, Aschersleben 
und Department of Plant Breeding Research, The Swedish University of Agricuhmal Sciences, Svaiöv 

Untersuchungen auf der Ebene der Proteine liefern einen ersten Einblick in die die bei der 

Interaktion zwischen Pflan7,e und Pathogen eine Rolle spielen könnten. Für viele der im Verlaufe einer 

Abwehrreaktion in der Pflanze induzierten PR (pathogenesis-related) Proteine ist eine funktionelle 

Zuordnung noch nicht vollzogen (Bowles, 1990} 

Der pe1ihotrophe Pilz Drechslera !eresf ieres verursacht in den Primärblättern resistenter und 

anfälliger Sorten der Gerste die Bildung von PR-Proteinen. Sie erweisen sich in unseren 

Untersuchungen als i. a. niedermo!eku!are, gut wasserlösliche Proteine mit isoelektrischen Punkten im 

stark Sauren (<3,5) oder stark Basischen (>8,5) In der zvveidimensionalen Elektrophorese lassen sich 

über 20 Spots ausmachen, die im Vergleich zur Gesund-Kontrolle neu bzw. um ein Melu-faches 

verstärkt auftreten. Isoenzymanalysen nach nativer Polyac1yiamidgel-Elektrnphorese und isoelektrischer 

Fokussierung zeigen, daß sich darunter Peroxidasen, Chitinasen und ß-1,3„G!ucanasen befinden. 

Auch eine Inkubation abgeschnittener Primärblätter der Gerste in einer verdünnten Lösung eines 

teilgereinigten Toxinpräparates aus dem Kulturfötrat von D. teresf teres führt zur Bildung dieser 

infektions-bed.ingten Proteine. Desweiteren \Verden die gleichen elektrophoretischen Muster 

induzierter Proteine sichtbar von Extrakten der mit Erysiphe graminisf sp. hordei (s.a. Bryngelsson, 

Collinge 1992) oder Puccinia hordei infizierten Gerstenblätter. Einige dieser Proteine können auch 

durch Behandlung junger Pflanzen mit anderen Stressoren brw. Resistenzinduktoren wie Atrazin in 

sublethaler Dosis und 2,6-Dichloroisonikotinsäure induziert werden 

Die Ähnlichkeit der auf derart unterschiedliche Weise im Gerstenblatt induzierten Proteine läßt sich 

fü.r einige Proteine bestätigen mit Hilfe von polyk1011a!en Antiseren, di~ jeweils erzeugt wurden 

gegen fünf PR-Proteine aus Gerste nach Mehltauinfektion. Immunoe!ektrophoretische Analysen an 

Proteinextrakten von Pflanzen, die mit D. teres, mit der Toxinlösung des Pilzes und anderen 

Induktoren inokuliert bzw. behandelt ·wurden, zeigen die Anwesenheit von PRl-Proteinen, 

ß-1,3-Glucanasen, Chitinasen und von TL(Thaumatin~like)-Proteinen 

Die sichtbar gewordene Induktion dieser PR-Proteine durch verschiedene Stressoren macht 

offensichtlich, daß die Gerstenpflanzen mit einem generellen Abwehrmechanismus reagieren, den es 

in seinen Feinheiten näher zu untersuchen _gilt. 

Bowles, D. 1990: Defense-related proteins in higher plants Armu. Rev. Biochem. 59, 873-907 

Bryngelsson, T., Collinge, D. l 992: Biochemical and molecular analyses ofthe response ofbarley to 

infection by powdery nlildew, in "Bar!ey: Genetics, Molecular Biology and Biotechnology." 

P.R Shewry (ed.), CAB international, Waningford., 459-480 
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K. Spaeth (1), V. Zinkernagel (2) und H. Böhm (1) 
{l) Kanoffelzucht Böhm KG, Langquaid; (2) Le!trstuhl für Phytopathologie der TU München-Weihen.stephan 

Postinfektionelle Ethylensvmhese an Raps~Doppelhaploiden zur Beurteilung der Resisten.1:, gegen Phoma 
liflgam 

Methodik: Aus Fl-Pflanzen von Kreuzungen mit Zuchtstämmen unterschiedlichen Resistenzniveaus gegen
über P. lingam wurden Mikrosporen zu Haploiden regeneriert und auf dieser Ploidiestufe (H) die post~ 
infektivnelle Ethylensynthese an Blattscheiden in detached-leaf-Kultur gemessen. Mit 1,5 Monate alten 
Pflanzen aus Saatgut entsprechender Doppelhaploidlinien (DH) wurden die Versuchsansätze wiederholt. 
Parallel erfolgte die Quantifizierung des Resiste.nzniveaus der Doppelhaploidlinien in Feldversuchen unter 
Infektionsbedingungen. 
Labortest: Homogenisierung des Ausgangsmaterials nach Enhvicklungsstadien; Entnahme von Blattscheiden 
der beiden jüngsten, voll entfalteten Laubblätter; Applikation auf einen Benzimidazol-Wasser~Agar; Inokula~ 
tion durch Aufsprühen von Pyknosporensuspension (S); Aufpipettieren kleiner Tropfen auf die intakte B!att
obertläche (P) oder auf Nadelstichwunden (N) bzw. Tauchen der Blattscheiben in der Sporensuspension (T); 
Inokulumkonzentration: 1 Mio Sporen/ml; Inkubation bei 20 "C und gesättigter Luftfeuchtigkeit; 
gaschromatographische Bestimmung des postinfektionell gebildeten Nettoethylens nach 15 Stunden; 
Verschluß der Meßküvetten am vierten bis siebten Tag nach Inokulation. 
Feldversuche: Die Aussaat der Doppelhaploidlinien erfolgte in der ersten Vegetationsperiode (92/93) in 1,5 
m"-Parzellen in Standardanlagen. In der Anbauperiode 93/94 wurden Blockversuche mit 4,5 m 2-Parzellen in 
dreifacher Wiederholung angelegt. Durch Ausbringung von z.T. massiv Phoma-infizierten Stoppeln in die 
Versuchsquerwege vro.rde der Infektionsdruck sichergestellt. Die Quantifizierung des Resistenzniveaus 
erfolgte durch Bonitur der Wurzelhalssymptome nach dem Schema von KRÜGER anhand von 25 Pflanzen 
je Wiederholung. Zur Berechnung der Korrelationen z,,vischen dem Ergebnis der Laboruntersuchungen und 
den Feldversuchen wurden alle Meßdaten in Prozent des jeweiligen Versuchsmittelwertes umgerechnet. 
Ergebnisse: 
L Der Vergleich der Befallsstä..-ken am Wurzelhals (BSWH) der Elternlinien mit dem Mittelwert der BSWH 
der doppelhaploiden Nachkommen weist auf einen Dominanzeffekt für die Anfälligkeit gegenüber P. lingam 
hin (Tab. !). 
2. Auf dem Ooppelhaploidniveau (DH) ist die Menge des postinfektionell gebildeten Ethylens mit der 
BSWH zu EC 79 der Genotypen im Feld korreliert (durchschnittlich r=0,52). Der Korrelationskoeffizient 
variierte in Abhängigkeit von der Zusammenstellung der Versuchspflanzensätze zwischen 0,70 und 0,32 bei 
Verrechnung von Mittelwerten aus drei Wiederholungen im Labortest. 
3. Nur die Anwendung der Sprühinokulation (S) Iuhrt zu nutzbaren Korrelationen. Bei Punktinokulation auf 
intakte Blattoberflächen fällt die Korrelation ab. Tauchinokulation (T) und Punktinokulation nach Nadelstich 
(N) führen nicht zur Differenzierung der Anfälligkeit, weil der Resistenzmechanismus der Läsions
loka!isierung größtenteils aufgehoben ist 
4. Auf dem HapJoidniveau ist eine Selektion von resistenten Genotypen im Labortest nicht möglich 
(durchschnittlich r=0,10~ maximal 0,24; minimal -0,18). Ursächlich hierfür sind mangelnde Homogenität des 
Ausgangsmaterials hinsichtlich physiologischem Alter, Entwicklungs- und Gesundheitszustand 
(Prädisposition), nicht standardisierbare Blattqualitäten und der Einfluß der spontanen Diploidisierung. 

Tab. 1: Bonitumoten der Kreuzu .. ,..,..,i...m und Maßzahlen der DH-Nachkommenschaften 1994 (Kaltenberg) 
' BSWH 8SWH • BSWH A BSWH DH· DH- X max. X min. Anzahl i 
: nummer ' Elter 1 Elter 2 Eltern Nachkommen Nachkommen Geno , 

1 3.09 383 3,46 4-,.; 057 603 3,-43____ 52 ·1 
2 353 3,83 368 410 0,86 5,25 360 10 1 

~~ ~ 5 02 -· 4 68 -i--c,•.,""ce--r--,'c',95~-..-~'""~ 13 ; 
4 563 321 4.42 1 543 065 659 395 -- '°,t~, ! 
5 462 301 382 3.9i 062 504 250 
6 4.49 3 09 3,79 3 40 0 63 4 35 2 33 3517 , _ _J 
7 4,49 3 22 3 89 3 83 0,85 5.20 __ ?.,,,50',-+-'e;---t 1 
3 405 3,88 397 3,91 064 5,14 253 51 1 

9 4 74 3 aa 4 31 3.25 o 10 .......!,.44 _ 02,,.33~-+-"'z's---i' 
10 484 301 393 ; 464 028 5,08-:" 436 20 1 
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C Boyle, M, Götz und S, W,rnne, 

TU Institut für Mikrobiologie, Spiel!nmrnstr, 7, D-38106 

In vergleichenden wurden an de-n 

Rost und Weizen/Echter Mehltau die Übergänge von der asexuellen zur sexuellen 

Bohne/ 

cha-

rakterisiert Vom f~hten Mehltau a11 Weizen konnten das vege:tat,ve (Venschott & 

1994), die Konidien und das Mycel ohne/mit reifen Cleistotllecien mechanisch von dem 

pflanzlichen Material getrennt und vergleichend untersucht werden. Die des endoparasitischen 

Bohnenrostes wurden ausgestanzt, anhand der Entwiddung der Uredn- und in 16 

Entwicklungsstadien eingeteilt und mit nicht infizierten Kontrollen verglichen. In beiden Fällen 

blieben die ersten Infektionsschritte unberücksichtigt. 

Neben den Biotrockenmassen, den Pr,ctein- ~,,an:c-, Schwefel- und 

wurden die löslichen Aminosäuren und die Energy-Charge und die Nukleosid-, 

Nukleotidmuster bestimmt, In der zeichnete sich eine Abnahme der Gehalte an detektierbaren 

Substanzen mit zunehmender Reife der Fruchtkörper sowohl im Pathogen als auch im Wirt ab. Die 

Aktivität der sauren Invertase (Bohne/Rost) nahm mit zunehmender Sporuiation 

verglichen auch zu unbefällenen Blättern zu; gleicheS gilt für die Peroxidase, die hier im Gegensatz 

zur Katalase als Maß für infektionsbedingte Veränderungen interpretiert wird, 

Histochemische Untersuchungen mit einem SimultJnfm'bstoffgemisch (Wagner & Boyle !994) 

ermöglichen ein exaktes Vermessen des Mycels bei gleichzeitiger fiuoreszenzmikroskopischer 

Beurteilung der Vitalität der beeinflußten pflanzlichen Zellen {rot=lebenden, gelb=tot), Nach dem 

Auftreten der Sekundärlager ergaben sich für die !lohnen/Rost-Interaktion folgende Unterschiede 

in der Vi!alität der Mesophyllzellen: Sekundärlager> Primärlager> unbefallenes Gewebe, 

ln vivo und in vitro Untersuchungen zur Reifung der Fruchtkörper bzw, Asd (Echter 

Mehltau) geben Hinweise auf die Vita.!ität des jeweiligen pilzlichen und pflanzlichen Materials, im 

Falle der Cleistotheden konnte festgelegt werden von welchem Zeitpunkt an sich die Reifw.1g 

unabhängig vom Wirt vollziehen kann. 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Übergang von der asexuellen zur sexuellen 

Sporulation werden für beide Pathosysteme betrachtet 

B. Vemdwtt, C. l3oyb (1994). Zeits:hLPilKrMkheikn l'f!Sdrntz. !01 (2), 154-JS9 

S. Wagner, C. ßoyk (1994). Tagimg der Gesd!s,;;haft für Mykologie \.lnd Lichenmologk. Enmn;;chw~ig 
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Rodriguez-Galvez, Edgar und Kurt Mendgen 

Lehrstuhl für Phytopathologie, Fakultät für Biologie, Universität Konstanz 

D-78434 Konstanz 

Die Reaktion der Baumwollwurzelzellen während der Infektion durch 
Fusarium oxysporum. 

Mit Fusarium oxysporum 1. sp. vasinfectum infizierte Wurzelspitzen der Baumwolle 

(Gossypium barbadense L c.v. Pirna) wurden nach Hochdruckgefrieren und 

Gefriersubstitution mit dem Elektronenmikroskop untersucht 

Zunächst wächst der Pilz auf der Wurzeloberfläche. Hier zeigen die rhizodermalen 

Zellen der meristematischen Zone Veränderungen an der Zellwand. In der 

Kontaktzone zwischen Pilz und Pflanze ensteht eine Verdickung der Zellwand, die 

Zellmembran wird zurückgedrängt während elektronendichtes und 

elektronendurchlässiges Material angelagert wird. Solche Veränderungen, die zur 

Bildung einer Papille führen, treten auch auf wenn der Pilz interzellulär oder intrazellulär 

in die Wurzel eindringt. In der infizierten Pflanzenzelle wurde keine Plasmolyse 

beobachte! und alle Organellen zeigten dabei eine gute Erhaltung der Ultrastruktur. 

Um die Anlagerung des neuen pflanzlichen Materials zu charakterisieren wurden 

Antikörper gegen verschiedene Bestandteile der pflanzlichen Zellwand und gegen 

Callose eingesetzt 

ß-1,3-Glucan wurde in der Papille, in der Zellplatte sich teilender Zellen und in der 

Zellwand des Pilzes gefunden. Unmethyliertes Pektin wurde in der Papille, der 

Mittellamelle und der Zellplatte nachgewiesen. Methyliertes Pektin, Xyloglucan, 

Rhammnogalacturonan I und Arabinogalactan wurden in der Papille, der Zellwand, der 

Zellplatte sowie im Trans Golgi, Trans Golgi Network und in Sekretionvesikeln gefunden. 

Die Ergebnisse zeigen, daß die Papille aus Callose und andere Kohlenhydraten 

besteht, die von der Pflanzenzelle exocytiert und an der Infektionsstelle angelagert 

werden. 
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Karl-Heinz Firsching1) & Andreas von Tiedemann2l 

1 lExpositionskammem. GSF-Forschungszen'lrum Neuherberg 

2lßoyce Thompson lnstitute for Plant Research at ComeH. Tower Road. !thaca. USA 

Wirkung erhöhter .?J.mosphärischer Kohle_ndiox.fil::JJ.DSLQ_:songehalte auf die epidemioiogische Entwick!ung 

des Weizenbraunrostes und .den J;C!..@ilctes VVeizens. 

ln einem Expositionskammerversuch an der GSF (München) wurde Sommerweizen (cv. Turbo) von 

der Aussaat bis zur Reife Ozon mit einer Konzentration von 20 n!*J-1 (-03) (konstant) sowie einer 

Belastung, die der Göttinger 0 3-Situation im Mittel der Jahre 1988, 1989 und 1990 entspricht (+03), 

ausgesetzt und Kontinuierlich mit 40Q bzw. 650 µ1~1-1 C02 (HC02: +CG2) begast. In 8 von 16 Küvetten 

wurde eine Braunrostepidemie initiiert. Deren Fortgang war durch Einschub dreier Feuchtephasen in das 

simulierte Göttinger Klima gewährleistet. Der Braunrostbefall zeigte zu Beginn der Epidemie eine A.bnahme 

bei steigender COrKonzentration (f-2, f-3)_ Dieser Effekt kehrte sich nach der zweiten lnokutationsphase 

auf dem Fahnenblatt (f) und f-1 um. Die +03-Varianten wiesen bei beiden COTKonzentrationen einen 

verminderten Braunrostbefall im Vergleich zur Kontrolle auf. Die Bonitur der Ozon!äsionen zeigte bei allen 

Blattetagen eine Erhöhung der geschädigten Blattfläche in den mit Puccinia recondita f.sp. tritici infizierten 

Varianten, wobei C02 eine Kompensationswirkung zum schädigenden Einfluß von 0 3 aufwies. Zum ersten 

!nokulationstermio waren keine Unterschiede bei der Latenzzeit zu verzeichnen, jedoch zeigte sich eine 

hoch signifikante C02 *03-!nteraktion Bei den weiteren !nokulationsterminen zeigte nur die 

-03+COrVariante eine Verkürzung der Latenzzeit Behandlungseffekte auf die Sporu1ation des 

Braunrostes zeigten sich nur bei der +03-COrV.ariante, die eine Steigerung der Sporenproduktion aufwies. 

Das Blatttrockengewicht zeigte bei der nichtinfizierten Kontrolle keine Behandlungsunterschiede. Bei 

der BraunrostNariante ergab sich eine signifikante_ von der Höhe der COrKonzentration unbeeinflußte 

Erhöhung, wobei dieser Effekt bei der +03-Variante weniger stark ausgeprägt war. Diese (jurch Braunrost 

induzierte Veränderung in den "source-sink" Beziehungen der Pflanze zeigte sich auch im Kornertrag 

Dieser wurde bei 20 nl"r1 0 3 durch die Wirkung des Braunmstes signifikant verringert und kaum von der 

Höhe der COrBegasung beeinflußt Hingegen kam es bei der +03-Variante bei niedriger 

COrKonzentration z.u einer hochsign!fik:anten Reduktion der Kornerträge in der Pathogen-Variante sowie in 

der nichtinfizierter, Kontrolle. Bei zunehmender COrKonzent.ration wurde dieser Effekt in der Pathogen

Variante leicht und bei der nichtinfizierten Kontrolle überkompensiert: d.h. es bestand eine hochsignifikante 

CO/Pathogen und eine C0/03 Interaktion. Der Einzelährenertrag blieb unbeeinflußt von Braunrost, es 

zeigte sich jedoch ein hochsignifil<.anter OTHaupt.effekt und eine signifikante CO/Oslnteral<tion, da in der 

-03-C02-Variante der Einze!ährenertrag stark abnahm Das WurLel/Sproß-Verhä!tnis stieg mit 

zunehmender 0 3- bzw COrKonzentration und bei Infektion mit Braunrost, wobei der Einfluß in der 

bezeichneten Reihenfolge zunahm. 
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S. Vidal 

Institut für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, Universität Hannover 

Der Einfluß endophylischer Pilze auf die Wirtswahl phytophager Insekten unter Stress

bedingungen der Pflanze 

Endopyh!ische Pilze können einen erheblichen Einfluß auf Pflanze-Insekt-Wechselbezie

hungen haben. Sie verändern z.B. die Physiologie der Wirtspflanze durch die Produktion 

von Inhaltsstoffen, die auf einige Herbivoren u.U. nachteilige Wirkungen ausüben können. 

Diese häufig als mutualistische Beziehung bezeichnete Gemeinschaft zwischen Pflanze und 

Pilz sollte, nach vorherrschenden Hypothesen, vor allem unler Stressbedingungen der 

Wirtspflanzen zum Ausdruck kommen. 

Am Beispiel des Systems Tomate -Acremonium spp. - Weiße Fliege (Tria/eurodes vapora

riorum) 1MJrde die Wirkung verschiedener Slressparameter (Nährstoff-, Wasser- Fraßstress) 

auf das Wirtswahlverhalten dieses unspezialisierten Herbivoren untersuch!. Dazu wurden 

die P!lanzen jeweils mit dem Endophyten inokuliert und die Präferenz adulter Tiere (gemes

sen als Aufenthaltsort auf Test- oder Kontrollpflanzen) nach definierten Zeiträumen bonitiert. 

Pflanzen, die einem Stressfak!or ausgesetzt waren, wurden dann von den Weißen Fliegen 

präferiert, vvenn der Pilz in der Pflanze vorhanden war. Vor allem bei Wassermangel waren 

inokulierte Pflanzen der bevorzugte Aufenthaltsort der Imagines. Bei Nährstoffmangel 

wurden auf solchen Pflanzen, die inokuliert waren, pro Weibchen mehr Eier im Vergleich zu 

den Kontrollpflanzen abgelegt. Je schlechter die Pflanzen ernährt waren, desto deutlicher 

war die Präferenz für diese Endophyten-Pflanzen. Bei Fraßstress (simuliert durch das 

Kappen einzelner Fiedblättchen) wurden jedoch die mit dem Pilz inokulierten Pflanzen 

deutlich abgelehnt. Diese Wirkungen des Pilzes ließ sich bereits nach drei Tagen nach

weisen und dauerten in den Versuchen über etwa drei Wochen an. 

Die Ergebnisse der Experimente unterstützen nicht die zu Beginn genannte Hypothese. 

Stressbedingungen für unter bestimmten Umständen zu vermehrten Herbivorenbefall. In 

dem von uns untersuchtem System ist der Vorteil einer engen Lebensgemeinschaft zwar für 

den Pilz, nicht aber für die Pflanze gegeben. 
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M.H. Nesensohn, C.P.W. Zebitz, A.E. Meichinger. D. Klein und R. Späth 

Institut für Phytomedizin, Universität Hohenheim 70599 Stuttgart 

Untersuchung verschiedener Maisgenotypen auf deren Resistenz/ Toleranz 
gegenüber dem Maisziinsler Ostrinia ,mbilalis (Hiib.) 

In einem Feldversuch wurde die Resistenz1Toleranz verschiedener Maisgenotypen gegenüber 

Ostrinia nubilalis (Hüb.) getestet und dabei auftretende Resistenzmechanismen näher untersucht 

Ferner sollte in einem parallel laufenden Laborversuch geklärt werden, ob es zwischen den 

Fraßschäden an den Maisblättern und dem Schädigungsgrad am Ende der Vegetationsperiode einen 

Zusammenhang gibt. 

Im Feldversuch v.urden dazu an zwei Standorten je 13 7 verschiedene, bislang wenig untersuchte 

Maisgenotypen als Versuchsanlage mit randomisierten vollständ1gen Blöcken mit 3 Wiederholungen 

angelegt. Jede Pflanze wurde an drei Terminen mit jeweils zwei Eigelegen von Ostrinia nubilalis 

(Hüb.) bestückt, um so einen kontrollierten Befall herzustellen. 

Neben den routinemäßig erfaßten Parametern der Pflanzenzüchtung '\.VU.rden Gewebehärte, 

Fraßganglänge, Larvenanzahl und Larvengewicht als zusätzliche Parameter zur Beschreibung der 

Resistenz/Toleranz erfaßt. 

Bei allen untersuchten Parametern traten siJ:,'11ifikante Unterschiede zwischen den Maisgenotypen auf. 

Die Gewebehärte, gemessen am zweiten Internodium umerhalb der füspe, schwankte zwischen 28 

und 65 N/mm2
_ Die Linien Nr. 107 und Nr. 45 wiesen besonders hohe bzw. niedrige Werte auf. 

Die Larvenzahl schwankte zwischen 2 und 8 Larven pro Pflanze. Die größte Larvenzahl wiesen die 

Linien Nr. 58 und Nr. 62 auf; die wenigsten Larven fanden sich bei den Linien Nr. 107 und Nr. 28. 

Die Fraßganglängen schwankten zwischen 20 und 60 cm, wobei die Linie Nr. 107 die geringste und 

die Linie Nr. 62 die höchste Fraßganglänge aufwies. 

Der Laborversuch zeigte nach 14 Tagen Larvenendgewichte zwischen 3 und 25 mg. Endgewichte 

und Mortalität waren bei den Linien Nr. 14 und Nr. 32 besonders gering, bei den Linien Nr. 58 und 

Nr. 68 besonders hoch. 

Gewebehärte und Larvenendgewichte des Laborversuchs waren eindeutig korreliert (r = - 0,375). Für 

Gewebehärte und Stengelmasseverlust sowie Larvenanzahl pro Pflanze und Fraßganglänge sind 

ebenfalls eindeutige Korrelationen ( r = 0,336) und (r = 0,564) bestimmt worden. Allerdings konnte 

bei keinem der Parameter eine eindeutige Korrelation mit dem Ertragsverlust gefunden werden. 

Wählt man den Ertragsverlust als Maßstab zur Beurteilung der Resistenz, zeichnen sjch die Linien 

Nr. 14 und Nr. 28, im Gegensatz dazu die Linien Nr. 57 und Nr. 62 über alle untersuchten Parameter 

hinweg als besonders resistent bzw. anfä.Uig aus. 
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Ulrike Sleiner und Erich-Christian Oerke 

Institut für Pflanzenkrankheiten um:! Pflanzenschutz, Universität Hannover, Herren

häuser Straße 2, 30419 Ham,over 

Vergleich der Schadwirkung von biotrophen und perthotrophe11 Blattpathogenen 

auf die Pholosynfüeseleistung von Gerste 

Unter kontrollierten Bedingungen wurden die Auswirkungen des Befalls mit dem obligat 

biotrophen Echtem Mehltaupilz Erysiphe graminis und dem perthotrophen Bla!tlleckener

reger Cochliobolus sativus auf den Photosyntheseapparat, die Assimilation und Dissimila

tion untersucht. Anhand von Messungen der Parameter Chlorophyll-Fluoreszenz, CO,

Fixierung, 0,-Abgabe und Chlorophyllgehalt der befallenen Blätter und der Biomassebil

dung wurde die Schadwirkung der beiden Pathogene in Abhängigkeit der Befallsin!ensi!ät 

und -dauer bis 14 Tage nach Inokulation differenziert 

Die Inokulation mit dem Blatttleckenerreger führte bereits nach 2 Tagen zu einer Nekroti

sierung des Gewebes im Bereich der Infektionsstellen, die sich im Verlauf der Pathoge

nese nur wenig verstärkte. Meh!taukolonien waren erst 4 Tage nach Inokulation sichtbar, 

durch fortschreitendes Myzelwachstum nahm die befallene Blatttläche um bis zu 800% zu. 

Vor dem Erscheinen von Befallssymp!omen waren keine Einschränkungen der Photo

syntheseleistung der Pflanzen anhand der Parameter meßbar, !rotz ähnlicher Befallsin

tensität zu Beginn des Untersuchungszeitraums unterschieden sich die Pilze in ihrer 

Schadwirkung jedoch im Verlauf der Krankheitsentwicklung. 

Der pertholrophe Erreger beeinträchtigte bei Belallsstärken von bis zu 5% während des 

gesamten Untersuchungszeitraumes weder die Leistung noch die Entwicklung der Pflan

zen, bei höheren Befallstärken war mit Auftreten der Nekrosen eine geringere Photo

syntheseleis!ung festzustellen, gefolgt von vermindertem Wurzel- und Sproßwachstum. 

Die Mehltauinfektion wirkte sich später, infolge des Koloniewachs!ums und der beginnen

den Sporulation jedoch auch stärker, auf Photosyn!heseappara! und -leistung sowie Bio

massebildung aus. In beiden Fällen führte der Befall eher zu einer eingeschränkten Wur

zelentwicklung als zu einer Beeinträchtigung des Sproßwachstums. 

Nach Mehltaubefal! kam es, korreliert mit Befallszunahme und Chlorophyllverlust; zu einer 

Abnahme der maximalen Fluoreszenz und einer Zunahme des nicht-photochemischen 

Quenches, einem Indikator für eine geringere CO,-Fixierung. Nach Befall mit C. sativus 

waren die Auswirkungen auf die Chlorophyllfluoreszenz-Parameter gering, die Fähigkeit 

zur C02 -Fixierung wurde nicht beeinträchtigt. Die Schadwirkung war eher mit der Bio

masse der Schaderreger korreliert als mit dem Ausmaß der Schadsymptome. 
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P Wolf 

Lehrstuhl für Phytopathologie der ChristiafrAlbrechts-Universität Kiel 

J)ntersuchung§.n zur S0rte"Q1Ql~.J.Af1Z und Pathotypensituation 1m Wirt-Pl;[.ill,itsystem Weizen -
Drechslera tritici-repenfis 

Die Toleranz von Weizensorten gegen Drechslera tritici-repentis wurde unter standardisierten 
Bedingungen im Gewächshaus und im Freiland untersucht Die Gewächshausuntersuchungen waren 
angelegt, um Hintergrundinformationen, auf der einen Seite über das Resistenzverhalten des 
momentan in der Praxis verfügbaren Sortenspektrums zu ge\.Vl.nnen, auf der anderen Seite die 
Pathotypensituation hinsichtlich der Variabilität des Erregers zu erfassen. Die Ergebnisse geben 
Rückschlüsse, imvieweit die Sortemeaktion die Möglichkeit einer Erregerkontrolle beinhaltet 
Die Versuche belegen, daß der Resistenzcharakter von Winter- und Sommerweizensorten 
quantitativer Art ist. Bei toleranten Sorten ist nach künstlicher Infektion im 3-Blattstadium die Zahl 
der Läsionen und deren Wachstum verringert. Unter den geprüften Sorten befand sich keine, die als 
resistent im Sinne von ''nicht befallen" einzustufen wäre. Jedoch waren bei den Sorten deutliche 
Unterschiede in der Befallsausprägung zu verzeichnen, indem beispielsweise der 
Nekrotisiernngsgrad 8-IO Tage nach Inokulation auf dem Keimblatt zwischen 1-100 % schwankte 
Dabei reagierten die Sommervveizensorten deutlich sensibler 
Die Testung von 60 .Einsporisoiaten an einem 5 Sorten umfassenden Differentialsortiment ergab 
keine Hinweise auf eine Isolat x Genotyp-Spezifizierung, welche auf eine Existenz von 
physiologischen Rassen hindeuten würde. Die künstlichen Infektionen lieferten stets das gleiche 
Befa!Jsrnuster, d.h. unabhängig vom verwendeten Isolat reagierten die wenig toleranten Sorten als 
"anfällig", die toleranteren Sorten als "gering anfällig" Lediglich die Virulenz der verschiedenen 
Einsporlinien wies quantitative Unterschiede auf 
Im Freiland sind die Weizenbestände der Epidemiologie des Erregers unterworfen. Die 
Sortenreaktion beeinflußt den Umfang an Primärinfektionen durch Ascosporen kaum. Jedoch 
verstärken sich im Verlauf der Vegetationsperiode die Wirkung der primären Resistenzfaktoren 
(reduziertes Läsionswachstum und geringere Infektionsrate) und der folglich geminderten 
Sporulation, so daß in toleranten Sorten eine deutlich gemäßigtere Krankheitsprogression als in 
anfälligen Varietäten erfolgt Ein gemäßigter Populationsaufbau lag beispielsweise in den Sorten 
Herzog, Albrecht, Sperber, Kronjuwel und Nimbus vor. Die höhere Toleranz stand im Einklang mit 
den Ergebnissen aus den Gewächshausversuchen 

Die durch Drechsiera tritici-repentis verursachten Ertragsverluste betrugen je nach Sorte zwischen 
0 und 17 dt/ha_ Die Effizienz. elner toleranten Sortenreaktion im Freiland ist jedoch abhängig vom 
standortspezifischen Befallsdruck Bei hohem Inokulumpotential, z.B bei Monokultur oder 
minimaler Bodenbearbeitung, ist die Sortentoleranz für eine Schadensbegrenzung keinesfalls 
ausreichend_ Ist das Ausgangsinokulum in Form von Strohresten mit Pseudothecien gering, kann 
selbst in Gegenden mit regelmäßigem Auftreten von Drechslera tritici-repentis eine tolerante 
Sortenreaktion genügen, um gravierende Ertragsverluste zu vermeiden 
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Gang, Gudrun 1 ; Miedaner, Thomas 2 ; Geiger, Hartwig H. 1 

Universität Hohen heim, 1 Institut für Pflanzenzüchtung, Saatgutforschung und 
Populationsgenetik, 2Landessaatzuchtansta!t 

Zusammenhang zwischen der Aggressivität von 42 Fusarium-culmorum-lso!aten und 

dem Deoxyniva!enol-bzw, Ergosteringehalt des Erntegutes von Winterroggen 

Der Befall von Roggenähren durch Fusarium culmorum führt nicht nur zu 

Ertragsminderungen, sondern auch zur Kontamination des Erntegutes mit Mykotoxinen, 

die eine Gefahr für die Gesundheit von Mensch und Tier darstellen. 

In einem zweiortigen Feldversuch wurde der Zusammenhang zwischen der Aggressivität 

und der Bildung des Mykotoxins Oeoxynivalenol (DON) untersucht. Dazu wurden 42 F. -

cu/morum-lsolate verschiedener geographischer Herkunft zur Vo!!b!üte auf eine 

Roggenpopulation inokuliert und mehrfach die Symptome auf einer Skala von 1 bis 9 

bonitiert. Es zeigten sich bei einem Mittelwert von 5,5 hoch signifikante (P:s:;0,01) 

Unterschiede in der Aggressivität der lsolate. Die DON-Gehalte im Erntegut reichten von 

0,5 bis 64,6 mg/kg bei einem Mittelwert von 33,7 mg/kg, Die Reaktion der !solate war 

in beiden Orten sowohl für die Aggressivität als auch für die DON-Produktion sehr 

ähnlich. Daher wurden die folgenden Korrelationsberechnungen mit den 

lsolatmittelwerten über beide Orte durchgeführt, Zwischen den beiden Merkmalen DON

Gehalt und Bonitur betrug die Korrelation r = 0,81 (P ,s;Q,01). 

Da unklar ist, ob die Ursache eines hohen DON-Gehaltes nicht lediglich auf eine größere 

Myzelproduktion aggressiver lsolate zurückzuführen ist, wurde der Ergosteringehalt der 

Ernteproben als Maß für den Pilzgehalt bestimmt. So konnte eine Korrelation zwischen 

Aggressivität und DON-Gehalt pro Myzelmenge berechnet werden, Sie lag bei r = 0,58 

(P ,s;Q,01). 

Die Ergebnisse zeigen, daß innerhalb der Art F cu!morum eine signifikante genetische 

Variation für Aggressivität und DON-Produktion besteht und ein höherer Ährenbefall eine 

größere Belastung des Erntegutes mit Mykotoxinen erwarten läßt, Die Fähigkeit zur 

DON-Produktion der einzelnen lso!ate ist unterschiedlich groß. Im allgemeinen 

produzieren lsolate mit einer höheren Aggressivität auch eine größere Menge DON pro 

Myzeleinheit. 
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H. Mennen, H.M.A. Badawy, J. Sock und H.-H. Hoppe 

Fachbereich 11 der Unviversität Gesamthochschule Kassel, Witzenhausen 

Untersuchungen zur Bedeutung phytotoxischer Sirodesmine in der Interaktion von 

Phoma lingam (Teleomorph: Leptosphaeria maculans) mit Raps 

Aggressive Isolate von Phom.a lingam produzieren in vitro in Flüssigkulturen 

wirtsunspezifische, phytotoxische Sirodesmine, unter denen das Sirodesmin PL 

(SPL) am stärksten vertreten ist. Bislang gab es keine gesicherten Untersuchungen 

darüber, ob diese phytotoxischen, schwefelhaltigen Dioxopiperazinderivate auch 

in phomainfiziertem Pflanzengewebe produziert werden und sich dort zu phyto
toxisch wirksamen Konzentrationen anreichern. In infizierten Keimblättern, die 

während der lnkubationsphase einer normalen Belichtung (16 h Photoperiode) 

ausgesetzt waren, konnten keine bzw. nur sehr geringe Konzentrationen von SPL 

(:,;; l µ.g/g FGW) festgestellt werden. Die SPL-Gehalte waren jedoch deutlich hö

her (bis zu 95.9 µ.g/g FGW), wenn die Keimblätter mindestens 48 h vor der Ex

traktion (14 dpi) im Dunkeln inkubiert wurden. Andere Sirodesmine wurden nicht 
nachgewiesen. Auch aus phomainfiziertem Wurzelhalsmaterial der Sorten Cobra 

und Jet Neuf aus Freilandversuchen konnte SPL isoliert werden. Dabei wurden in 

der anfälligen Sorte Cobra signifikant höhere SPL-Gehalte festgestel1t als in der 
resistenten Sorte Jet Neuf. In einem Gewächshausversuch konnte an Wurzelhälsen 

gezeigt werdeen, daß eine Abdunkelung dieser Pflanzenorgane zu einer höheren 

Akkumulation von SPL führt. Auch hier war die SPL-Konzentration in der Sorte 

Cobra signifikant höher als in der Sorte Jet Neuf. Das Toxin war jedoch erst sehr 

spät nach dem Beginn der Läsionsentwicklung im Pflanzengewebe nachweisbar. 

Nach UV-Bestrahlung wurden Mutanten von Phoma lingam isoliert, deren SPL

Produktion in vitro um mehr als 2000fach geringer war als die der Wildtypen. In

fektionstests an Keimblättern ergaben keine Reduktion der Pathogenität dieser 
SPL-defizienten Mutanten gegenüber den SPL-produzierenden Wildtypisolaten. In 

Pathogenitätstests am Hypokotylgewebe wurde jedoch eine reduzierte 

Aggressivität der SPL-defizienten Mutanten im Vergleich zu den Wildtypisolaten 
festgestellt. 
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C Blumendeller, B. Bajorat und F. Schönbeck 

Institut für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, Universität Hannover 

Zur Leistungsfähigkeit indirekt geschädigter Wurzelsysteme 

Als Phytomediziner stellen wir die Erhaltung und Förderung der Pflanzengesundheit in 

den Mittelpunkt unserer Bemühungen. Debei sehen wir die Pflanze als einen ganzheitli

chen Organismus, in dem bei gegenseitiger Interdependenz alle Einzelteile zusammen

wirken. So schädigen Sproßparasiten nicht allein die unmittelbar befallenen Organe, son

dern häufig auch indirekt Struktur und Funktionen des Wurzelsystems. Ob und wieweit 

unterschiedliche Erreger solche Effekte auslösen und diese erregerspezifisch sind, war 

Gegenstand dar vorliegenden Untersuchungen. 

Ackerbohnen waren nach Befall mit Botrytis fabae, Uromyces viciae-fabae bzw. Aphis 

fabae in ihrer Sproßmasse- um jeweils 30-40% und in ihrer Wurzelmassebildung jeweils 

um 40-50% gleichstark beeinträchtigt. Nach Entfernung der Sprosse wurden auf die ver

bliebenen Wurzelsysteme gesunde Sprosse gepfropft, deren Anwachsrate und Wachstum 

als Parameter für die Leistungsfähigkeit der vorher geschädigten Wurzelsysteme dienten. 

Hier traten drastische Unterschiede zutage: Nur die Pfropflinge auf den sogenannten 

Rostpflanzen waren in ihrer Anwachsrate und Biomassebildung deutlich beeinträchtigt. 

Der Befall mit 8. fabae bzw. A. fabae hatte das Wurzelsystem zwar in seiner Ausdehnung 

gehemmt, es offensichtlich aber nicht in seiner Leistungsfähigkeit geschädigt. Erste Un

tersuchungen zu den Ursachen zeigten, daß die erregerspezifischen Leistungsunter

schiede weder auf Veränderungen im Energie- noch im Nährstoffhaushatt zurückzuführen 

waren. Dagegen traten nach Rostbefall relevante Veränderungen in der Hormonbalance, 

gemessen am Cytokinin- und Auxingehalt der Pflanzen, auf: Den Pflanzen stand weniger 

Cytokinin zur Verfügung, das Cytokinin-Auxin-Verhältnis der Pfropfstelle war zulasten von 

Cytokinin beeinflußt. Nach Botrytis- bzw. Aphisbe!all hingegen waren die Cytokiningehalte 

von Wurzel und Pfropfstelle erhöht. 

Im Hinblick auf die Beurteilung von Wurzelschädigungen für die Pflanzenleistung kann 

aufgrund der vorliegenden Resultate eine erregerspezifische Beeinträchtigung diskutiert 

werden, die mit der Ernährungsweise der Schaderreger in Zusammenhang steht. 
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D. G. Dugassa, Ii Graf von Reichenbach und F.Schönbeck 

Institut für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz; Universität Hannover 

Herrenhäuser Straße 2, 30419 Hannover 

Zum Einfluß von VA-Mykorrhiza auf die Physiologie und Gesundheit von Lein 

(Linum usitalissimum L.) 

Lein gilt als ausgesprochen mykotrophe Pflanze, d. h, in der Regel weist sie eine starke 

Mykorrhizierung auf und wird durch die Symbiose in ihrem Wachstum begünstigt. So 

entwickeln sich mykorrhzierte Pflanzen schneller als nicht mykorrhizierte, blühen früher 

und reichlicher, werden von der Fusariurn-Welke weniger stark geschädigt und sind 

toleranter gegen Befall mit Echtem Mehltau und Trockenstreß. Dieses veränderte 

Verhalten muß mit Veränderungen in der Physiologie der Pflanzen einhergehen. Zur 

Ursachenklärung lag es nahe, den Phytohormon-, Phytosterol- und Li.pidhaushalt zu 

prüfen, da diese Inhaltstoffe das Wachstum und die Entwicklung der Pflanze und auch 

ihre Widerstandfähigkeit beeinflussen. 

Von den Phytohormonen wurden Auxine, Gibberelline und Ethylen bestimmt Ihre Gehalte 

waren bei mykorrhizierten l.,einpflanzen höher als bei nicht mykorrhizierten. Die Gehalte 

einiger Phytosterole nahmen zu, während die Lipidgehalte unbeeinflußt blieben. Die 

möglichen Zusammenhänge mit den Mykorrhiza-Effekten werden diskutiert. 

Unter Trockenstreß ist die C02- Aufnahme von rnykorrhiziertem Lein stärker als seine 

Transpiration gesteigert, woraus ein niedrigerer Transpirationskoeffizient resultiert. Die 

rnykorrhizierten L.einpflanzen akkumulierten geringere Mengen des Stressmetaboliten 

Trigonellin als nicht rnykorrhizierte, was als Hinweis auf eine bessere metabolische 

Hornöostasie der Pflanzen unter Trockenstreß gedeutet wird. 

Die VA-Mykorrhiz.a fördert aber Wachstum und Gesundheit der Leinpflanzen, wobei die 

Ursachen vor allem in der veränderten Physiologie der Pflanzen zu suchen sind. 
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H. von Alten und T. Kraska 

Institut für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz der Universität Hannover 

Bedeutung der Zellmembranen für Induktion und Wirkungsweise der Induzierten Resistenz 

:tvfit Stoffwechselprodukten eines Bacillus subtilis-Isolates oder mit Trigonellin als Resistenzinduktoren 

kann die Widerstandsfähigkeit von Pflanzen gegenüber obligat biotrophen Pilzen gesteigert werden. 

Während die eingeschränkte Pathogenentvvicklung unter histologischen, physiologischen und 

anatomischen Aspekten bereits beschrieben wurde, sind die physiologischen Mechanismen unbekannt, 

die bei Resistenzinduk:tion an den Membranen wirken. Es wird untersucht, welche Veränderungen die 

Membranen in induziert resistenten Pflanzen erfahren und ob diese ursächlich an der phänotypischen 

Ausprägung der Resistenz beteiligt sind, die sich ja ausschließlich gegen die Haustorien-bildenden 

Mehltau- und Rostpilze richtet. 

Bislang wurden in Gerste und Gerstenmehltau folgende Ergebnisse erzielt: 

In befal.lsfreien Pflanzen kommt es nach Applikation der Resistenzinduktoren zu einer 

Anreicherung von Linolensäure zunächst .in der neutralen, dann in der polaren Lipidfraktion des 

PlasmaJemmas_ 

Der MehltaubefaH führte im Blattgewebe zu einer Reduktion des Linolensäureanteils in der 

neutralen Lipidfraktion des PlasmaJemmas um 25%. 

Bei induziert resistenten Pflanzen blieb diese Pathogen-induzierte Membranveränderung aus. 

Im Zusammenhang mit dem veränderten Sättigungsgrad der Plasmalemma-Fettsäuren wurde bei 

der Lipoxygenase zwar keine Verschiebung des Isoenzymmusters, aber eine Aktivitätsver

änderung festgestellt. 

Die Resistenzinduktion verhinderte also die pathogen-induzierten Membranveränderungen. Die hier 

festgestellten pathogen-induzierten Veränderungen im Sättigungsgrad der Fettsäuren des pflanzlichen 

Plasmalemmas führen sicherlich zu Membranveränderungen, die eventuell für eine ausreichende 

Nährstoffirersorgung der Pilze notwendig sind. Wird die Plasmamembran durch eine Resistenzinduktion 

verändert oder die pathogen-induzierte Veränderung blockiert, so ist eventuell nicht nur die Ernährung 

des Pilzes über die Haustorien beeinträchtigt, sondern in frühen Befallsphasen vielleicht sogar die 

Pathogenentwicklung gehemmt. 
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J. V/. Busch und P. L Phelan 

Department of Entomolog)\ The Ohio Stak 
Ohio Agricultural Research and Developmem Center. \Voostec Ohio, USA 

Durch die ökologischen Erfahrungen mit einseitiger und nicht angepaßter Düngung 

erhält Mineraldüngung (:zumeist N. P und K) neue Aktualität auch unter p.flanzenhygienischem Ge

sichtspur1kt. \Vobei dem Einfluß der Makronährstoffe S, Ca und Mg so;.vie dem K.onzentrationsver-

hältnis der Näb.rstoffe bisiang sehr Aufmerksamkeit geschenkt V;/Urde. 

Faktorielle Versuche zum Studium der Interaktionen von sechs Nährstoffen scheiden durch 

den dazu erforderlichen Versuchsaut\vand aus. Deshalb wurde versucht, durch Systematische Varia

tionen nach HomCs und Van Schoor "optimale · Nährstoffgemische zu bestimmen. Sojabohnen 

(Glycine max Men-., cv. Williams 82) ,:vurden ohne Inoku!um im Gewächshaus in Sandkultur ange

zogen und mit Nährlösungen gedüngt. in denen die Verhältnisse von N, S, P, K, Ca und Mg gemäß 

dieser Methode eingestdit v,.urclen: diese systematisch variierten Nährlösungen hatten dieselbe Ge

samtionenkonzentration von 1 ! me/L Die Eiablage- und die Überlebensrate von Spinrnnifoen (Tetra·· 

n_vchus urticae Koch) auf Scheiben des bveitjüngsten V'oll entwickelten Soja-Blattes '0iurde erfaßt um 

die spezi.fische Populaüonszunahmerate (rm) durch Aufstellung von Lebenstafeln zu ermitteln. 

Systematische Variationen erlauben. Nährstoffverhältnisse zu berechnen_ die den untersuchten 

.Parameter (z.B. Ertrag) rnaximieren. Bei Verwendung der emlittelten pflanzlichen Trockenmasse 

wurden Verhältnisse errechneL die den in Nährlösungsrezepturen vorgeschlagenen Anteilen der sechs 

Nährstoffe sehr ähnlich sind.. In gleicher ·weise wurden die r111··Werte verwendet, um eine Nährlösung 

zu bestimmen, die theoretisch die Entv,iicklung von Spinnmilben auf damit gedüngten Sojabohnen 

··maximiert." In ;,veiteren Versuchen zeigte sich aber, daß sich der Im-Wert der Spinnmilben auf 

diesen "optimal" ernährten Sojabohnen nicht signifikant von standardernährten Sojabohnen unter

schied, 

Die Ergebnisse lassen den Schluß zu, daß Systematische Variationen zur raschen Ermitllung 

eines optimalen Nährstoffgemisches für das Pflanzenwachstum geeignet sind. jedoch nicht fUJ: die 

Ableitung eines Gemisches, das die Entwicklung der Milben maximiert Eine mögliche Erklärung 

für diesen Unterschied ist, daß die Pflanzenentvvicklung eine quadratische Funktion mit nur einem 

Maximum bezüglich multipler Nährstoffinteraktionen darstellt, v.:ohingegen offensichtlich Polynome 

höherer Ordnung nötig sind, um den Einfluß verschiedener Nährstofl:\erhältnisse auf die Entwick

lung der Herbivore zu beschreiben, da mehrere ivfaxima möglich sind. Zur P1iifüng dieser Hypothese 

VvUrde der Einfluß verschiedener Nährstoffverhältnisse auf die Entwicklung Phytophager mittels 

Methoden für Mischungsexperimente in einem '·cemroid simplex des·ign" untersucht. Diese cxperi·· 

rneme!le Anlage erlaubte es. Funktionen zweiter als auch dritter Ordrmng anzupassen. die die Ent

\0vicklung der Herbivore in Abhängigkeit von der Düngung darstellen. Die Versuchsergebnisse mit 

Spirmmilbe-n und dem Sojaschädling Pseudoplusia includens Walker {Lep.: Noduidae) ,.v,~rden Yöt

gestellt. 
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Leonie Ohl und Ulrich Gisi 

SANDOZ AGRO AG 
Agrobiologische Versuchsstation, CH- 4108 Witterswil, Schweiz 

Untersuchungen zur induzierten Wirhmg von ß-amino-Buttersäure gegen Phytophthora in~ 

ß-amino-Buttersäure (BABA) ist in der Literarur als Induktor von PR Proteinen bekannt (Papavizas, 

1964; Asselin et al., 1985; Lotan und Flur.r, 1990) . Cohen (1993) stellte fest, daß BABA ein 

wirkungsvoller Induktor der Resistenz gegen P. infestans in Tomaten ist. Die vorliegenden 

Laboruntersuchungen belegen, daß bei vorbeugender Anwendung von BABA ein lokaler und 

systemischer Schutz vor P. infestans besteht. Eine direkte fungizide Wirkung von BABA auf 

P. infestans und andere Pathogene konnte nicht festgestellt werden. In Laboruntersuchungen gegen 

P. infestans auf Tomate erzielte BA.BA bis zu 80% induzierte Wirkung. In Freilandversuchen konnte 

dies auf Tomaten bestätigt werden. Im Pathosystem Kartoffel/P. infestans war die induzierte 

Wirkung von BABA allerdings deutlich niedriger. Dies läßt die Hypothese zu, daß BABA speziell 

auf die Interaktion T ornate/P. infestans eine induzierte Abwehr auslöst. 

Asselin, A, Grenier, l, Cote, F., 1985. Light-influenced extra-cellular accumulation ofb 

(pathogenesis-releated) proteins in Nicotiana green tissue induced by various chemicals or proJonged 

floating on water. Can. J. Bot 63, 1273-1283. 

Cohen, Y., 1993. Local and systemic control of P. infestans in tomato plants by DL-3amino-n

butanoic acids. Phytopath. 84, 55-59. 

Lot an, T. und Fluhr R., 1990. X ylanase, a novel elicitor of pathogenesis-related proteins in tobacco, 

uses a non-ethylene pathway for induction. Plant PhysioI. 93, 811-817. 

Papavizas, F.G., 1964_ Greenhouse control of Aphanomyces root rot ofpeas with aminobutyric acid 

and methylaspartic acid. Plant Dis. Rep. 48, 537-54!. 
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Seidel, Petra 

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, 
Institut für Integrierten Pflanzenschutz , Kleinmachnow 

Zur Physiologie der Schadwirkung von Microdochium 
nivale nach Inokulation von Weizen 

Die Wirkung einer Inokulation mit M. nivale auf den Ertragsbil

dungsprozeß in Abhängigkeit von der Befallsstärke, dem 

inokulierten Organ und der pflanzlichen Ontogenese wurde unter

sucht. Es konnte festgestellt werden, daß alle drei Faktoren 

wirksam sind. In der generativen Phase der Weizenontogenese sind 

N-Aufnahme und -Translokation nicht gestört, aber die Retrans

lokation des N aus den vegetativen Organen. Interessanterweise 

konnte die Wurzel immer ausreichend mit Assimilaten versorgt 

werden, d.h. ihre sink- Kapazität war nicht beeinträchtigt und 

in einigen Fällen sogar erhöht. Dies läßt in Zusammenhang mit 

einer bei Fahnenblatt- bzw~ Ähreninokulation beobachteten 

Reifeverzögerung sowie einem längeren Grünbleiben der 2. und 3. 

Blätter von oben nach Inokulation der unteren Blätter auf 

Eingriffe des Pilzes in den Hormonhaushalt der Wirtspflanze 

schließen~ Diese Wirkungen werden interpretiert und 

zusammenhänge zwischen c- Assimilation, Zucker- und Stärke

Haushalt sowie source- sink Beziehungen des N- Stoffwechsels 
diskutiert. 
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B. Becker, G. Menke und H. Buchenauer 

Institut für Phytomedizin, Universität Hohenheim, Otto-Sander-Str. 5, 70593 Stuttgart 

Untersuchungen zur induzierten Resistenz an Apfelsämlingen °egenüber Apfelschorf (Venturia 

inaegualis) 

Zur Auffindung von Substanzen, die an Apfelsämlingen der Sorte "Golden Delicious" eine 

Resistenz gegenüber dem Erreger des Apfelschorfs (Venturia irtaequalis) induzieren, wurde ein 

Screening durchgeführt. Von den geprüften Verbindungen eroiesen sich 5-Chlor-Salicylsäure 

(5-CISA) und 2,6-Dichlor-lsonicotinsäure (!NA) als wirksam. Beide Induktoren hatten im 

Konidienkeimtest keinen direkten Einfluß auf den Erreger. 

5-CISA reduzierte den Schorfbefa!l nach Blattapplikation und einem Induktionsintervall von 5 

Tagen in einem Konzentrationsbereich von 5 mM bis 0,31 mM im Vergleich zur Kontrolle 

stärker als 90%, während eine Behandlung mit INA dieselben Effekte bei Konzentrationen von 

1,25 mM bis O ,08 mM hervorrief. 

Durch Blattapplikation mit INA (0,3 mM) konnte bereits nach einem Tag eine deutliche 

Resistenz festgestellt werden, die Behandlung mit 5-ClSA (1,25 mM) induzierte eine deutliche 

BefaUsreduktion erst nach zwei Tagen. Die stärkste Schutzwirkung wurde durch 5-CISA und 

INA sieben Tage nach Applikation erreicht. Beide Substanzen induzierten eine langanhaltende 

Resistenz bei nur geringen Wirkungsverlusten von mehr als fünf Wochen. 

Die Behandlung der zwei ältesten Blätter mit INA (0,3 mM) induzierte in allen Fällen eine 

systemische Resistenz in den oberen unbehandelten Blättern, während 5-ClSA (1,25 mM) eine 

nur schwach ausgeprägte systemische Resistenz vermittelte. 

Während nach Gießbehandlung mit 5-ClSA (1,25 mM, 10 ml/Pflanze) nur eine teilweise 

Schutzwirkung erreicht wurde, war bei allen mit !NA (0,3 mM, 10 ml/Pflanze)-behandelten 

Sämlingen der Schortbefal! stark vermindert. 

Bei Konzentrationen über 1,25 mM verursachte 5-ClSA phytotoxische Erscheinungen; diest 

äußerten sich in Form von mittleren bis starken Wachstumshemmungen sowie Nekrosen an 

den behandelten Blättern. Die im Wachstum gehemmten Blätter zeigten eine auffallend 

dunkelgrüne Färbung und eine starke Zähnung der Blattränder, während der Neuzuwachs 

nahezu normal Vv'ar. INA zeigte keine nennenswerte Phytotoxizität, Konzentrationen über 0,6 

mM führten zu einer vorübergehenden Rotfärbung an den Rändern der behandelten Blätter. 
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G. Anfoka, J. Hinrichs und H. Buchenauer 

Institut für Phytomedizin, Universität Hohenheim, Otto-Sander-Str. 5, 70593 Stuttgart 

Resistenzinduktion bei Tomaten gegenüber Phywohthora infestans- und Cucumber mosaic 

virus-Befall durch lokale Infektion mit dem Tobacco necrosis virus 

In vielen Pflanzenarten kann eine Resistenz gegen Pflanzenkrankheiten (Pilze, Bakterien und 

Viren) durch eine Reihe von biotischen und abiotischen Induktoren induziert werden. So führt 

eine Inokulation der Primärblätter von Tomaten der Sorte Haubners Vollendung mit dem 

Tobacco necrosis virus (TNV), das nach drei Tagen nekrotische Läsionen auf den inokulierten 

Blättern hervorruft, nach einem Induktionsintervall von sieben Tagen zu einer systemischen 

Resistenz gegenüber Phytophthora infestans und dem Gurkenmosaikvirus (CMV-Y). Im 

Vergleich zu den nicht mit TNV vorinokulierten Kontrollpflanzen zeigten die resistenz

induzierten Tomaten eine deutlich verzögerte Entwicklung des Mosaiksyrnptorns nach einer 

CMV-Inokulation. Gegenüber Phytophthora infestans reagierten die Tomaten mit einer 

drastischen Reduktion der befallenen Blattfläche im Vergleich zu nicht vorbehandelten 

Kontrollpflanzen, 

In Interzellularflüssigkeiten, die drei Tage nach einer TNV-Inokulation der Tomatenpflanzen 

mit Phosphat-Citrat-Puffer gewonnen und in einem SDS Polyacrylamidgel elektrophoretisch 

aufgetrennt wurden, konnte eine Anreicherung von drei sauren Pathogenesis-related proteins 

(PR-Proteine) nachgewiesen werden. Sie wiesen Molekulargewichte von 15, 33 bzw. 70 kD 

auf. 

Auch die Peroxidase- und Glucanase-Aktivitäten in der Interzellularflüssigkeit von TNV

inokulierten und mit Puffer scheininokulierten Tomaten wurden erfaßt Fünf Tage nach TNV

Inokulation waren beide Enzymaktivitäten signifikant gegenüber den Kontrollpflanzen erhöht. 

Inwieweit die nach Induktorbehandlung gebildeten PR-Proteine sowie die genannten Enzyme 

an der Expression der induzierten Resistenz gegenüber Phytophthora i,ifestans und CMV 

beteiligt sind, soll in weiteren Untersuchungen geklärt werden. 
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W. Vogt, G. Menke, E. Beuther und H. Buchenauer 

Institut für Phytomedizin, Universität Hohenheim, Stuttgart 

Untersuchungen zur Resisteozinduktion durch Mikroorganismen gegenüber 
Viruskrankheiten an Tabak· und Gurkenpflanzen 

In den Wurzelraum von Kulturpflanzen eingebrachte Jluoreszierende Pseudomonaden kön· 

nen dort eine antibiotische oder hyperparasitische Wirkung gegenüber bodenbürtigen 

Phytopathogenen entfalten. Darüberhinaus sind manche Stämme in der Lage, nach Wurzel· 

appllkation eine systemische Krankheltsr-esistenz im Sproßbereich zu induzieren. Dies 

konnte an dem System Nicotiana tabacum var. Xanthi nc - Tabakmosaikvirus (TMV) 

gezeigl werden. 

Die Anzucht der Bakterien erlolgte 48 h lang in einer Nährlösung nach King (B) bei 25 °c. Von 

der kompletten Bakteriensuspension wurden je 40 ml/Tabakpflanze im 9 cm 0 Topf zur 

Gießbehandlung verwendet. Nach 10 Tagen erfolgte die Inokulation von drei Blättern im mitt· 

leren Bereich der Pflanze mitTMV. Die nach 1 Woche sichtbaren Lokalläsionen pro Blattwur· 

den ausgezählt und der Durchmesser von je 10 Läsionen bestimmt. Ais Kontrolle dienten mit 

unbeimpfterNährlösung behandelte Tabakpflanzen. Ausdergroßen Zahl der in die Untersu

chungen einbezogenen lsolate bewirkten besonders zwei mit W24 und G9 bezeichnete lso· 

late eine deutliche Reduktion der Anzahl der durch TMV hervorgerufenen Lokalläsionen im 

Vergleich zur Kontrolle. Die Durchmesser der Läsionen wurden hingegen weniger deutlich 

beeinflußt. 

Eine entsprechende befallsmindernde Wirkung konnte durch Gießbehandlung mit hitze· 

inaktivierten 24 h·Kulturen der Stämme P11 und W24 in dem System Gurke - Tabaknekro· 

sevirus (TNV) erreicht werden. Auch eine Saatgutbehandlung mit den Stämmen P11 und 

W24bewirkte an Gurkenpflanzen eine Befallsredukiion: Erfolgte die Inokulation mitTNV drei 

Wochen nach Aussaat, so blieb die Anzahl gebildeter Läsionen auf behandelten Pflanzen 

um 60 % geringer als auf den entsprechenden Kontrollpllanzen. 

Untersuchungen zur Aufklärung der Wirkungsmechanismen, die der durch Pseudomona

den hervorgerufenen Resistenzinduktion zugrunde liegen, sind vorgesehen. 
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F. M. Ellner 

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft. 

Institut für integrierten Pflanzenschutz, Kleinmachnow 

Einfluß der Resistenzinduktion auf Komponenten des antioxidativen Schutzsystems von 

Horde um vulgare L." 

Durch Behandlung mit Pflanzenextrakten kann eine Resistenz in Wintergerste gegen den Erreger des 

Echten Mehltaus, Erysiphe graminis { sp. hordei, erreicht werden. 

Um die Resistenz zu induzieren, ist ein Zeitraum von mindestens 6 h zwischen der Applikation des 

Extraktes und der Inokulation mit dem Erreger notwendig. Eine Verlängerung des 

Induktionsintervalls auf 72 h hat nur geringen Einfluß auf die erzielte Befallsreduktion, unabhängig 

vom eingesetzten Pflanzenextrakt. 

Erkenntnisse aus vielen Untersuchungen zu Wirt/Pathogen-Interaktionen weisen darauf hin, daß 

Komponenten des antioxidativen Schutzsystems der Pflanze in den Prozeß der Resistenzentwicklung 

involviert sein könnten. 

An dem System Wintergerste (Sorte "Mammut")/Erysiphe graminis wurde untersucht, ob 

Resistenzinduktoren Verändenmgen im antioxidativen Schutzsystem hervorrufen. Vergleichend 

wurden verschiedene Pflanzenextrakte und 2,6-Dichlorisonikotinsäure untersucht. 

In Abhängigkeit vom jeweiligen Induktor sind Veränderungen in den Enzymaktivitäten der 

Glutathion Reduktase, Glutathion S-Transferase, Peroxidase und der Superoxid Dismutase 

festzustellen. Ebenfalls beeinflußt ist die Gesamtkonzentration an Glutathion in induzierten 

Gerstenblättern wie auch die Glutathion Synthetase-Aktivität in vitro. Bei annähernd gleicher 

Befallsreduktion ist der Einfluß auf die Glutathion Synthetase in besonderem Maße vom jeweiligen 

Induktor abhängig. Es ist sowohl eine verstärkte Glutathion-Biosynthese wie auch eine Hemmung 

bis zu 50 % feststellbar. 

In unbehandelten Primär- und Sekundärblättern der Gerste konnte eine Korrelation zwischen der 

Glutathionkonzentration und der Befallsstärke festgestellt werden. 
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A. Matthies, B. Höglinger, J. Kirchhoff und H. Buchenauer 

Institut für Phytomedizin, Universität Hohenheim, Otto-Sander-Str. 5, 70593 Stuttgart 

Untersuchungen zum Eingriff verschiedener Wirkstoffe in die Biosynthese von Mykotoxinen 

bei Fusarium culmorum und Fusarium graminearum. 

Ein Ährenbefall des Getreides durch Fusariwn-Arten verursacht sowohl qualitative als auch 

quantitative Etragsverluste und steI1t insbesondere aufgrund der Produktion von Mykotoxinen 

eine potentielle Gefährdung der Gesundheit von Mensch und Tier dar. Eine Bekämpfung von 

Ährenfusariosen mit Fungiziden hat sich wegen eines sehr langen Infektionszeitraumes 

(Ährenschieben bis Kornreife) als nicht zufriedenstellend erwiesen. Ein interessanter Ansatz

punkt zur Verminderung der Mykotoxinbelastung im Korn könnte in der Auffindung und 

Anwendung von Inhibitoren der Mykotoxinbiosynthese bestehen. 

Um Anhaltswerte über eine mögliche Wirkung von Verbindungen unterschiedlicher Substanz

gruppen auf die Biosynthese von Fusarium-Toxinen und auf das Myzelwachstum zu erhalten, 

wurden diese zunächst in vitro getestet. Dazu wurde Fusarium graminearum (Stamm 4258) in 

einem Würze-Bouillion-Flüssigmedium, das unterschiedliche Konzentrationen der zu testenden 

Substanzen (Pyrimethanil, Fluquinconazol, Tridernorph, Fenpropirnorph, NaHC03, KHC03, 

KH2P04, NH4H2P04) enthielt, über den Zeitraum von 5 Tagen bei Raumtemperatur (21 oq 

sowie einem 16h/8h Tag/Nachtrhythmus kultiviert. Die Bestimmung des Toxingehaltes 

(Deoxynivalenon, 3-Acetyl-Deoxynivalenon, 15-Acetyl-Deoxynivalenon) erfolgte gaschroma

tographisch (ECD) nach einer Derivatisierung mit Heptafluorbuttersäure. 

Es zeigte sich, daß vor aJiem durch die Carbonate und Phosphate eine deutliche Senkung des 

Toxingehalts erzielt werden kann. Bezogen auf das Myzeltrockengewicht konnte der Gehalt an 

3-A-DON durch KH2P04, NH4H2P04 (200 mM) um 30%, sowie durch KH2C03 und 

NaHC03 (jeweils 200 mM) um 96% gesenkt werden. 

Diese in vitro-Untersuchungen haben zum Ziel, Inhibitoren der Mykotoxinsynthese zu finden, 

deren Anwendung im Getreide aus toxikologischer und phytotoxischer Sicht als unbedenklich 

einzustufen ist. In Folgeversuchen soll die Wirksamkeit dieser Toxininhibitoren in Kombina

tion mit verschiedenen Fungiziden unter Feldbedingungen geprüft werden. 
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F. Ebrahim-Nesbatl, J. Sock2 und H.-H. Hoppe2 

1 Institut für Pflanzenpathologie und Pflanzenschutz, Universität Göttingen 

2Fachbereich 11 der Universität Gesamthochschule Kassel, Witzeühausen 

Cytologische Untersuchungen an anfälligen und resistenten Interaktionen von 

Rapskeimlingen mit Phoma lingam /Teleomorph: Leptosphaeria maculans 

Die Untersuchungen wurden an Keimblättern der Rapssorte Quinta nach Inokula

tion mit verschiedenen lsolaten der Pathotypgruppen Al (kompatible Interaktio

nen), A2 (resistente Interaktionen) und NA (resistente Interaktionen) durchge

führt. Die mikroskopische Bestimmung der Hyphenlängen sowie der Läsionsgröße 

(nekrotisch reagierende Pflanzenzellen) erfolgte nach Anfärbung von Totalpräpa

raten mit der Lactophenol/Trypanbau/-Chloralhydrat-Methode. In beiden re

sistenten Interaktionen waren die stark mit Trypanblau gefärbten Bereiche iden

tisch mit den makroskopisch sichtbaren Nekrosen. In den resistenten Interaktionen 

liefen Reaktionen ab, die Hypersensitivitätsreaktionen ähnlich waren. Diese Re

aktionen waren bei der Interaktion Quinta/NA so heftig, daß der Pilz auf den ne

krotischen Bereich begrenzt -wurde und nur vereinzelt degenerierte Hyphen beob

achtet wurden. In der Interaktion Quintal A2 erfolgte dagegen ein gegenüber der 

anfälligen Interaktion verlangsamtes Hyphenwachstum mit wesentlich geringerer 

Hyphendichte, das zu relativ großen, nekrotischen Läsionen führte. Licht- und 

elektronenmikroskopische Untersuchungen von Ultradünnschnitten bestätigten die 

Beobachtung, daß L. nu,culans bis zur makroskopisch sichtbaren Nekrosebildung 

ausschließlich interzelluläre Hyphen bildet, die in engem Kontakt zur Pflanzen

zellwand liegen. Im späteren Stadium werden bei einsetzender Nekrosebildung 

auch intrazelluläre Hyphen beobachtet. In allen drei Interaktionen wurden an den 

Kontaktstellen zwischen Wirtszellen und Pilzhyphen kallosehaltige, papillenähnli

che Strukturen sowie Veränderungen der Wirtszellwände nachgewiesen. 
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S. Poutot, J. Sock und H.-H. Hoppe 

Fachbereich 11 der Universität Gesamthochschule Kassel, Witzenhausen 

Versuche zum Nachweis von Phytoalexinen in Brassica napus und B. mncea nach 

Infektion mit Phoma lingam (Teleomorph: Leptosphaeria maculans 

Die Akkumulation von Phytoalexinen VvUrde in Kotyledonen von Brassica napus 
cv. Quinta und Brassica juncea cv. Aurea nach Infektion mit aggressiven 

(Pathotypgruppe A) und nichtaggressiven (Pathotypgruppe NA) Isolaten von Lep
tosphaeria maculans untersucht. Es handelte sich dabei um die Interaktionen 

Quinta/Al (anfällig), Quinta/A2 (resistent), Quinta/NA (resistent) und B. jun
cea/Al (resistent). Die vier Phytoalexine Brassi!exin, Spirobrassinin, Cyclobras

sininsulphoxid und Cyclobrassinin wurden mittels Dünnschichtchromatographie, 

HPLC und MS identifizert. Die Quantifizierung der Phytoalexine in verschie

denen kompatiblen und inkompatiblen Interaktionen erfolgte mittels HPLC. ln 

nichtinfiziertem Kontrollgewebe waren keine Phytoalexine nachweisbar. In den 

Interaktionen Quinta/Al und Quima/A2 traten etwa gleich hohe Phyatoalexinge

halte auf. In den Interaktionen Quinta/NA und B. juncea/ Al waren die Gehalte im 

Vergleich zu den anderen Interaktionen deutlich höher. ln den infizierten Kotyle

donen von B. napus wurden relativ hohe Konzentrationen von Spirobrassinin ge

funden, während in Keimblättern von B. juncea die Phytoalexine Brassilexin und 

Cyc!obrassininsulphoxid dominierten. Die fungitoxische Wirkung der Phyto

alexine -wurde im DC-Biotest mit Cladosporium cucumerinum und Phoma lingam 
ermittelt. Brassilexin und Cyclobrassininsulphoxid zeigten gegenüber beiden Test

pilzen eine höhere fungitoxische Wirkung als Spirobrassinin und Cyclobrassinin. 

Die relativ niedrigen Phytoalexinkonzentrationen (33-85.3 µglg TGW) sind jedoch 

wahrscheinlich zu gering, um die Hemmung des Hyphenwachstums in den re~ 

sistenten Interaktionen zu erklären. 
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M. Goßmann 

Humboldt - Universität zu Berlin, Fachgebiet Phytomedizin 

Analyse der endogenen Pilzbesiedlung von Miscanthus sinensis, 
unter besonderer Beachtung von Fusarium - Arten 

Seit 1992 wurden zahlreiche Trieb-, Wurzelstock- bzw. Rhizom- und 
Wurzelteile von Miscanthus sinenesis "Giganteus" auf pilzparasitären 
Befall untersucht Die bisherigen Ergebnisse zeigen, daß die untersuchten 
Pflanzenteile der meristem- bzw. rhizomvermehrten, aus der Anzucht im 
Gewächshaus bzw. der ins Freiland ausgepflanzten 1- und 2- jährigen 
Pflanzen eine relativ starke endogene Verpilzung aufweisen. 
Die Analyse des an der Besiedlung der einzelnen Pflanzenteile beteiligten 
Pilzbesatzes nach parasitär und saprophytisch bekannten Pilzgattungen 
ergab zT einen sehr hohen Anteil von Fusarium - Arten. 
Unter den bisher nachgewiesenen, mehr als 8 Fusarium , Arten, sind häufig 
solche Arten, wie z.B. Fusarium avenaceum, F culmorum, 
F graminearum, F oxyspornm, F proliferatum, F sacchari var. 
subglutinans u.a.m , die zu bedeutenden pilzlichen Krankheitserregern an 
Kulturpflanzen zählen. Sie rufen zahlreiche Umfallkrenkheiten, Welken und 
Wurzel-, Stengel- bzw. Fruchtfäulen hervor. 
Erste Ergebnisse aus Infektionsversuchen mit phytopathogen relevanten 
Fusarium - Arten zeigen, daß von diesen eine potentielle Gefahr für junge 
Miscanthus - Pflanzen ausgehen kann. 
Aus den bisherigen Untersuchungen kann bereits geschlußfolgert werden, 
daß die parasitäre Fusarium - Besiedlung bei Miscanthus sinensis im 
Komplex mit Standort-, Boden- und Klimaverhältnisssen eine mögliche 
Ursache für schlechte Anwachs- bzw. Austriebsargebnissa sein kenn. 
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A. Habekuß und G. Proeseler 

Bundesanstalt f:ur Züchtungsforschung an Kulturpflanzen, 
Institut für Epidemiologie und Resistenz, Aschersleben 

Virusresistenz im Wintergerstensortiment der Genbank Gatersleben 

Viren können den Gerstenanbau erheblich beeinträchtigen. Zu den wirtschaftlich bedeutsamsten 

Getreideviren gehören das ausschließlich durch Blattläuse übertragbare Barley Y ellow Dwarf Virus 

(BYDV) und der pilzübertragbare Barley Yellow Mosaic-Komplex, bestehend aus dem Barley Mild 

Mosaic Virus (Ba.M:MV) sowie Barley Yellow Mosaic Virus (Ba YMV-1 und Ba YMV-2) . .AJs 

effektivste und umweltverträglichste Methode, diese Erreger zu bekämpfen, stellt sich der Anbau 

resistenter bzw. toleranter Sorten dar. 

Daher wurde bereits Anfang der 80er Jahre in Aschersleben begonnen, das Wintergerstensortiment 

der Genbank Gatersleben auf Virusresistenz zu untersuchen. Von den bisher 1454 im Freiland auf 

BYDV Resistenz geprüften Herkünften zeigten 12 ein über Jahre stabiles Toleranzniveau, ähnlich 

dem toleranten Standard 'Post'. Unter künstlichen Infektionsbedingungen bestätigen diese Gersten in 

Abhängigkeit vom Virusisolat eine gute Toleranz, wobei aber in der Viruskonzentration keine 

Unterschiede zwischen toleranten und anfälligen Formen beobachtet wurden (HABEKUSS und 

LEHMANN, 1991; HABEKUSS, 1994). 

Die gleichen Genotypen wurden auf ihr Verhalten gegenüber BaMMV, Ba YMV - l und Ba Y1vfV -2 

geprüft. Die Testung erfolgte in Klimakammern sowie auf natürlich kontaminierten Befallsstandorten 

und künstlich angelegten Provokationsfeldern. ZaWreiche Herkünfte konnten selektiert werden, die 

gegenüber BaMMV und BaYMV-1 Merkmale qualitativer Resistenz besitzen (PROESELER u.a, 

1988). Einzelne Genotypen sind auch gegenüber dem Ba ThfV-2 resistent. 

Von besonderem Interesse sind solche Formen, die gegenüber beiden Viren bzw. Viruskomplexen 

resistent bzw. tolerant sind. Aus diesem Grunde 1NUrden Gersten mit BaMJvlV-, BaYMV-1 und/ 

oder BaYMV-2-Resistenz auf BYDV-Toleranz getestet und umgekehrt. Die BYDV-Ptüfung 

erfolgte im Gewächshaus durch künstliche Inokulation mit einem PA V- bzw. einem MA V-Isolat und 

den Blatt!ausarten Rhopalosiphum padi (L.) bzw. Sitobion avenae (F.). 49 d p.i. wurde die 

Symptomausprägung bonitiert und der Befallsgrad errechnet. Zur Ermittlung der Viruskonzentration 

kam der DAS-ELISA zum Einsatz. 

Im Ergebnis dieser Untersuchungen konnten 2 Gersten ennittelt werden, die BYDV-T oleranz mit 

Resistenz gegen die 2 Stämme des Ba YMV kombiniert aufweisen. Eine Form besaß zwar ebenso 

diese BaY11V-Resistenz, war aber hoch BYDV-anfällig. 5 Herkünfte zeigten ein hohes 

Toleranzniveau gegenüber beiden BYDV-Isolaten soVlie Ba.Mi\1V- und BaYMV-1-Resistenz, aber 

Anfälligkeit gegenüber Ba YM:V-2. Bei den übrigen 5 Gersten sind weitere Untersuchungen zur 

Aufklärung iher Resistenzeigenschaften gegenüber BYDV-NLA. V und Ba '/MV ~2 erforderlich. 
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Untersuchung~p zum Resistenzniveau von Winterraps {Brassica napus L var. ofrJ[era 

Metzger·) ~E.Lf!.......4~.!L!:_rreger der Raps,velke Verticil!ium dah/iae KleJ?.~ 

Künstlich inokulierter und unter streng kontrollierten Gewächshausbedingungen 

angezogener Winterraps zeigt bereits lm Jugendstadium der Pflanzenentwicklung 

charakteristische Verticillium-Symptome, wenn er zusätzlichen Streßfaktoren, wie 

Dauerlicht Unterlassen von Nährstoffgaben, und die Realisiemng hoher 

Pflanzendichten je Flächeneinheit ausgesetzt ist Auf dieser Erkenntnis basiert ein 

Screening, das nach einer achtwöchigen Testperiode gesicherte Resistenzunterschiede 

im geprufren Rapsmaterial liefert. 

Die während der Erprobung 

generelle Aussagen zum 

Winterrapsmaterials zu: 

des Screenings gewonnenen Resultate 

Resistenzniveau des gegenwärtig 

lassen einige 

verfUgbaren 

l. Die Verticillium-Resistenz der auf dem Markt angebotenen Sorten ist relativ 

ausgeglichen. Auch d1e zahlreich geprüften Neuzüchtungen ließen nur eine äußerst 

geringe Variabilität im Resistenzniveau erkeillien. 

L Die im Gewächshaus a1s gesichert herausgearbeiteten Unterschiede sind im Freiland 

nur nachzmveisen, wenn die "Krankhafte Abreife" als ein Prozeß, der sich sowohl 

im Zeitpunkt seines Einsetzens wie auch in selner Geschwindigkeit unterscheiden 

kann, erfaßt wird. Dazu ist eine mehrmaHge Bonitur der Bestände, gestaffelt nach 

Reifegruppen. erforderlich. 

3. Spätreife Sorten weisen bei Bonituren im Freiland häufig einen Selektionsv01teil 

auf. wenn sie mit Sorten anderer R.eifegruppen gemeinsam beurteilt werden. 

Aufgrund der parallel zur physiologischen Alterung später einsetzenden 

S}mptombildung wirken solche Bestände länger gesund. ohne daß tatsächlich ein 

höheres Resistenzniveau vorliegen muß. Unter den gewählten Testbedingungen 

kann das Resistenzniveau einer Sorte unabhäI1gig von ihrer Reifegruppe beurteilt 

werden. 

4. Das Resistenzniveau 

Glukosinolaten. Die 

Doppelqualitätssorten. 

der Sorten korreliert nicht mit deren Gehalten an 

am wenigsten anfälligen Genotypen waren Junge 
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Geographische Variabilität der Virulenz von Pyrenophora tritici-repentis als Erreger von 

Tan Spp! {'DTR') an Weizen 

Pyrenophora tritici-repentis besitzt besonders bei reduzierter Bodenbearbei!ungsinlen

si!ät im Weizenanbau weltweite Bedeulung. Eine globale Analyse des Virulenzmuslers 

sollte das Maß spezifischer Anpassung und deren geographische Verbreitung bei dieser 

Wort-Parasit-Beziehung untersuchen, um einsertige züchterische Anpassung von Wei

zensorten an regionale Erregerspektren auszuschließen, 

Anhand eines internationalen Sortimentes von neun Differentialsorten mit Teilresistenz 

wurden insgesamt 56 lsolale untersucht Jeweils 8 lsolate und ein Kontrollisolat wurden 

auf ihre Virulenz an Sämlingen in EC 12-13 geprüft. Als Bonilurparameter dienten Anteil 

befallener Bla!fflä<;he und die mittlere Länge von Einzelläsionen auf dem 2. Blatt. Die 

mittlere Anfälligkeit unter den Diflerenlialsorten und die Aggressivität unter den lsolaten 

variierte stark. Der Anteil der Variation aufgrund von Interaktion an der Gesamtvarianz 

blieb relativ unbedeutend ( < 5 % ), Die Gruppierung der Pilzisolale nach Ähnlichkeit ihrer 

Virulenzmusler auf den Testsorten mit Clusteranalyse führte nicht zu erkenbarer Einord

nung nach gemeinsamer geographischer Herkunft Eine lnhomogenttät in der Verteilung 

spezifischer Virulenzen in den Einzelregionen ist also für die getesteten lsolate nicht 

nachzuweisen. 

In 'detached leaf-Versuchen am 2. Blat! in EC 13 wurde außerdem für jedes Gebiet das 

aggressivste lsolat anhand der verursachten Läsionsgrößen selektiert. So ließen sich 

Umwelteinflüsse bei der gemeinsamen Analyse dieser lsolate weitgehend ausschalten 

und gleichzertig die Wahrscheinlichkett maximieren, spezifische Wirt-Pathogen-Be

ziehungen aufzudecken. Der Beitrag spezifischer Wechselwirkung lag nun bei ca. 10 %. 

Die verwendeten Boniturparameter (für Experimente an Jungpflanzen Be!allsfläche und 

mittlere Läsionslänge, für Blattsegmentversuche Läsionsgröße) wurden anhand des 

Ergosterolgehal!es in bonitierten Blättern als Maß für das Pilzwachstum überprüft. Kor

relationen von nur ca. 0.65 weisen darauf hin, daß bereits vor der Besiedlung des Ge

webes vorhandene Symptome zT bonitiert wurden. Ursache sind wahrscheinlich To

xine des Erregers, die um eine Infektionsstelle liegendes Gewebe abtöten, das erst da

nach vom Pilz besiedelt und zur Reproduktion verwendet werden kann. 
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Lipopolysaccharide als Virulenz- und Pathogenitätsfaktoren 

Möglicherweise umgehen Blattflecken erzeugende Pseudomonaden auf ihren Wirtspflanzen die 

hypersensitive Resistenzreaktion (kollapsartiges Zusammenbrechen und Austrocknen des Befalis

bereiches), indem sie diesen Prozeß verlangsamen und über die Ausscheidung von Exopolysacchari

den (=EPS) ein wasserhaltiges Gel entstehen lassen, welches eine Bakterienvennehnmg ermöglicht. 

Bestandteile dleser EPS sind AJginat, Levan und Lipopolysaccharide (=LPS). Für die strenge Wirts

spez:ifität der Pseudomonaden könnten die LPS eine entscheidende Rolle spielen. Die bisherigen 

Analysen deuten darauf hin, daß die 0-spezifischen Ketten der LPS spezifisch für die verschiedenen 

Pathovarietäten sind. Als Träger der serologischen Spezifüät von humanpathogenen Gram-negativen 

Bakterien sind die 0-spezifischen Ketten bereits bekannt. 

Um zu überprüfen, ob die LPS Einfluß auf die Interaktionen ZVvischen Pathogen und Wirt haben, 

wurde das unterschiedliche Zusammenspiel von bakteriellen LPS und pflanzlichen Polysacchariden 

viskosirnetrisch sowohl für die kompatible als auch für die inkompatible Interaktion erfaßt. Dazu 

wurden zunächst die LPS verschiedener Pathovarietäten und die pektischen Polysaccharide ver

schiedener Wirtspflanzen gereinigt. Die gewonnenen Präparate wurden einzeln und in verschiedenen 

Mischungsverhältnissen viskosimetrisch untersucht. Dabei wurden die Schubspannungen bei ver

schiedenen Scherraten gemessen und daraus die jeweiligen Viskositäten und Fließgrenzen errechnet. 

Als Referenzsystem dienten die untersuchten LPS im Zusammenspiel mit käuflichem Citrus-Pektin. 

Alle untersuchten LPS-Präparate verflüssigten sich in Mischung mit dem Referenz-Pektin, d.h. die 

Viskosität nahm ab. Gleichzeitig erniedrigte sich die Fließgrenze, die ein Maß für die Gelbildung dar~ 

stellt. Diese Effekte werden üblicherweise b-ei Polysaccharid-Interaktionen beobachtet. 

Bei der Mischung von LPS eines Vsyringae pv.tomato-Stammes mit pektischen Polysacchariden 

einer anfälligen Tomatensorte ergab sich ein abweichendes Bild: Sowohl die Viskosität als auch die 

Fließgrenze erhöhten sich. D. h. die beiden Polysaccharide waren in Mischung viskoser und neigten 

eher zur Bildung eines Geles als die Einzelkomponenten 

Dies könnte -ein Hinweis darauf sein, daß auch in p!anta die bakteriellen LPS und die pflanzlichen 

Pektine an spezifischen Wirt-Parasit -Interaktionen beteiligt sind. 
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Ursache unterschiedlicher Sortenanfälligkeiten gegenüber der Partiellen Taubähriqkeit 

(Fusarium spp.l 

Seit 1992 wurden von uns Feld- und Gewächshausversuche zur Anfäl I igkeit von Weizen 

gegenüber Ährenfusariosen durchgeführt. Zur künstlichen Infektion wurden Sporen

suspensionen ausgesprüht oder für gezielte Einzelährcheninokulationen direkt in 

definierte Blütchen appliziert. 

Die Infektionen gingen bei allen Sorten und Linien ausschließlich vom Innern eines oder 

mehrerer Ährenblütchen aus. Nach der Besiedelung der Spelzen wuchs der Pilz in die 

Ährenspindel ein und breitete sich unter Nekrotisieren des pflanzlichen Gewebes in 

basipetaler Richtung in weitere Ährchen und in den oberen Halm aus. Oberhalb der 

Primärinfektion führte die Unterbrechung der Wasser- und Nährstoffzufuhr zu einer 

partiellen Ährenwelke mit anschließender Chlorose. Das Ergebnis war deshalb stets eine 

nekrotisch-chlorotische Ähre mit infiziertem und pilzfreiem Kümmerkorn. 

Bei gleichartiger Pathogenese traten zwischen den Sorten große Befallsunterschiede auf, 

die durch folgende Faktoren bestimmt wurden 

- die Häufigkeit von Primärinfektionen nach einer Sprühinokulation 

- die unterschiedlich starke, basipetale Ausbreitung des Pilzes in der Ähre 

- dem Zeitpunkt des Auftretens der Ährenwelke 

Die unterschiedliche Ausprägung der einzelnen Faktoren führte in den Feldversuchen zu 

wiederkehrenden, sortentypischen Befallsbildern: Welketyp, Einzelährchentyp sowie 

unterschiedliche Mischformen. Durch stadienspezifische Inokulationen und Sorten

vergleiche konnte zudem gezeigt werden, daß die Infektionswahrscheinlichkeit stark von 

der Blühmorphologle und -physiologie der Genotypen bestimmt wird. So zeichneten sich 

gering anfällige Linien durch einen extrem schnellen Blühverlauf aus, wobei sich der 

Widerstand des Pflanzengewebes in der Ährenspindel gegen das Einwachsen und 

Vordringen des Pilzes bei allen Genotypen während der Blüte und Abblüte kontinuierlich 

verstärkte. 

Die Zuordnung und Aufgliederung der allgemeinen Sortenanfälligkeit In verschiedene 

Resistenzfaktoren und deren getrennte Erfassung durch spezifische lnokulations- und 

Boniturmethoden schafft die Vorraussetzungen dafür, das Resistenzniveau durch ein 

gezieltes Zusammenfühen von Einzelresistenzen in der Kombinationszüchtung zu 

erhöhen. 
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Quantifizierung der Pilzmenge in Pflanzenmaterial durch Enzymtests 

Am Beispiel der Wirt-Parasit-Kombination Getreide-Fusarium culmorum wurde ein 

einfacher und schneller Enzymtest zur quantitativen Erfassung der Pilzmenge in Saatgut 

und Pflanzenmaterial erarbeitet und optimiert. Unter Verwendung von 

Polysaccharid/Protein-F arbstoffkonjugaten wurde dabei die Pilzmenge über 

extrahierbare, pilzliche Enzyme wie Cellulasen, Xylanasen oder Proteasen in einem 

Mikrotestverfahren colorimtrisch bestimmt 

In den dreijährigen Untersuchungen mit künstlicher Infektion dienten Ähren im 

Entwicklungsstadium der Milch- 1 T eigreife und geerntete Körner als Analysenmaterial. 

Neben den herkömmlichen Chlorosebonituren wurde das Pathogen Fusarium culmorum 

mit der enzymologischen Nachweismethode mengenmäßig erfaßt 

Beim Vergleich der Ergebnisse des symptomunabhängig arbeitenden Enzymtests mit 

den parallel erhobenen Chlorosebonituren und Ertragsdaten wurden hoch signifikante 

Korrelationen von r = 0,73 - 0,93 - festgestellt. Dabei zeigten die Ergebnisse der 

enzymatischen Ährenuntersuchungen deutlich engere Beziehungen zu den Bonitur- und 

Ertragsdaten ( r = 0.88 - 0,93 ) als der in den geernteten Körnern über den Enzymtest 

ermittelte Pilzgehalt ( r = 0, 73 - O, 76 ). 

Die unterschiedlichen Korrelationskoeffizienten zeigen an, daß der Pilzgehalt im 

Erntegut sich grob, aber nicht vollständig aus dem Ährenbefall und den Ertragsdaten 
ableiten läßt 
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tJ0ters11chunaen zur Morpboloqi 0 Physloloaie und Wirtsspezifüät von Verticifltum dahlfae: 

lsolaten unterschiedlicher 1:Jß11il.illfj 

V. dahHae-lso!ate verschiedener Wirtspflanzen werden auf Grund morpho1ogischer, 

physiologischer und genetischer Unterschiede in Subpopulationen nach JACKSON & HEALE 

(1985) eingeteilt Dabel wird die diploide Form des sonst haploiden Pilzes als V. dahliae 

var. longisporum abgetrennt. 

Bel der Bestimmung der Sporengröße wurden von uns signifikante Unterschiede zwischen 

den !solaten von Brassica napus L. und den lsolaten der übrigen Wirtspflanzen ermittelt Ein 

weiteres Kriterium für die taxonomische Einordnung war die Überprüfung des Enzyms 

Phenoloxidase, welches bei den Rapslsolaten nicht vorhanden ist Von alle lsolaten wurde das 

Proteinmuster verglichen. Die Ergebnisse wurden der ?CR-Analyse gegenüber-gestellt, die 

von Prof. DL OipL·lng. H. Prillinger und Dr. R Messner (Universität für Bodenkultur 

Wien) angefertigt wurde. 

Als Testpflanze für die Prüfung der Virulenz der V. dahliae- lsolate wurde der Brassica 

napus- Stamm aus dem Sortiment der Rapid Cyding Brassica Populations der Crucifer 

Genetics Cooperative gewählt. Die geprüften lsolate ließen sich in drei Gruppen einteilen. 

Die durch die Raps- lsolate verursachte stark ausgeprägte krankhafte Abreife schlug sich in 

einer signifikanten Reduktion von Einzelpflanzenertrag und Tausend-Korn-Masse nieder. 

Die Gruppe der lsolate anderer Wirte verursach!e deutlich schwächere Symptome; eine 

Beeinflussung der ertragsblldenden Merkmale wurde nicht festgestellt Auf die Inokulation 

mit einem lsolat der Kartoffel reagierte der Raps mit einem signifikanten Mehrertrag. 

In verschiedenen Biotesten wurden die Interaktionen mit antagonistisch wirksamen 

Rhizosphärenbakterien (z.B. Bac#lus subtilis, Pantoea agglomerans, Serratia plymuthica, 

Stenotrophomonas maltophifia) untersucht. 

JACKSON, C.W. & J. HEALE, 1985: J. Gen. Microbiol. 131, 3224-3236. 
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Veränderungen und mögliche Bedeutung der DNA-MethvJierung in behandelten gestreßten und 

mykorrhizierten P±lanzen 

Die DNA von Pflanzen kann an der Base Cytosin methyliert sein. Diese Modifikation der 

Nukleinsäure hat neben der Schutzfunktion vor Restriktionsenzymen eine besondere Bedeutung für 

Transkription. In vielen Untersuchungen konnte gezeigt werden, daß ein verringerter DNA

Methylierungsgrad mit einer verstärkten Transkription von zuvor nicht oder nur wenig transkribierter 

Gene einhergeht. Mittels DNA-Methylierungsinhibitoren gelang es inaktive Gene in aktive Gene zu 

überführen und somit auch die entsprechenden Enzymaktivitäten zu erhöhen. Belegt ist auch, daß eine 

Pathogeninfektion zu einem reduzierten DNA-Methylienmgsgrad führen kann. Der DNA

Methylierungsgrad kann somit als Indikator für eine mögliche Aktivität von Genen fungieren. 

Eine Aktivierung pflanzeneigener Abwehrmechanismen liegt dem Phänomen der induzierten 

Resistenz zugrunde. Es stellten sich daher folgende Fragen: 1st es möglich, daß die Aktivierung 

pflanzeigener Abwehrreaktionen ebenfalls über eine Reduktion des DNA-Methylierungsgrad erfolgt? 

Ist der Methylierungsgrad vielleicht ein geeigneter Marker solche physiologischen Veränderungen zu 

messen? Und wie spezifisch ist dieses Phänomen in Pflanzen? 

Die Applikation von verschiedenen Resistenzinduktoren bewirkte nach einem Zeitintervall eine 

deutliche Reduktion des DNA-Methylierungsgrades, die vergleichbar war mit den Effekten von DNA

Methytierungsinlnbitoren (5-Azacytidin) in Pflanzen Zwei getestete Fungizide hatten dagegen in Gurke 

keinerlei Einfluß auf den Methylierungsgrad. Diese Ergebnisse zeigten, daß eine Resistenzinduktion zu 

einem verringerten Methylierungsgrad führen kann, daß aber Behandlungen, die nicht der Aktivierung 

pflanzeneigener Mechanismen bedürfen, keinen Effekt darauf haben. 

Mykorrhizierte Pflanzen weisen eine Reduktion des Methylierungsgrades in den Wurzeln auf, wo 

auch eine Resistenzinduktion gegen Pathogene vorliegt. Im Sproß bleibt der Methylierungsgrad 

dagegen nahezu unverändert Kältegestreßte Ackerbohnen reagierten zunächst mit einer Erhöhung und 

im weiteren Verlauf mit einer Reduktion des DNA-Methylierungsgrades_ Diese Ergebnisse zeigten, daß 

zum einen der Effek-1 auf bestimmte Pflanzenteile beschränkt sein kann, und daß Umwelteinflüsse, wie 

Stress, diese pflanzeneigene Reaktionen beeinflussen bmr. modifizieren können. 
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Reaktion von Zuckerrübcnsortcn unterschiedlicher Anfälligkeit auf Befall von 

Cercospora Qeticola nach künstlicher Inokulation mit in vitro-Material im Feldversuch 

Die Cercospora~B!attfleckenkrankheit, hervorgerufen durch Cercospora beticola Sacc., ist eine 

der schwersten Blatterkrankungen der Zuckerrübe. Zur Prüfung der Leistungsfähigkeit verschie

dener Zuckerrübensorten unter schwerem Befall wurde ein Feldversuch angelegt. Da Göttingen 

außerhalb des Hauptbefallsgebictes liegt, wurde künstlich inokuliert. Die Inokulation erfolgte mit 

in vitro-Material von C. beticola, um ein genau definiertes Inokulum zu verwenden. 

Der Pilz wurde auf Granini-Agar (50 % Granini-Gemüsesaft, 50 % H20 demin., 1,5 % Agar, 

pH 5,8) bei diffusem Tageslicht und 26°C angezogen. Eine komplett bewachsene Schale pro ca. 

4,5 m2 Versuchsfläche der nicht sporulierenden Kulturen wurde homogenisiert und mit 2 mal 400 

1/ha Wasser ausgebracht. Das Rübenmaterial umfaßte 3 resistente Sorten aus Italien (CR-l bis -

3), 1 rizomaniatolerante deutsche (RT) sowie 2 gängige deutsche Sorten ohne Resistenzen (KR-1 

u. -2). 20 dpi traten die ersten Blattfleckensymptome auf den Zuckerrübenblättern auf. Die 

Entwicklung der Befallsintensität wurde kontinuierlich bonitiert (9er Ska!a „KWS-Cercospora

tafel" ) und erreichte zur Ernte Werte von 2 bei CR-2, 5 bei RT und bis zu 9 bei KR-1. Die 

Ermittlung der Ertrags- und Qualitätsparameter (100 % = Versuchsmittel) ergab für den Rüben

ertrag 548 dt/ha (101,l %) für CR-2, für RT 571 dt/ha (105,4 %) und für KR-l 389 dt/ha (71,7 

%) bzw. für den Bereinigten Zuckerertrag 84,3 dt/ha (101,l %) für CR-2, für RT 86,1 dt/ha 

(102,2 %) und für KR-1 50,4 dt/ha (64,6 %). Auch durch die Sorten CR-1 u. -3 sowie KR-2 

wird diese Tendenz bestätigt. 

Bei zweimaliger Fungizidapp!ikation (l ,0 1/ha Bardos; 100 g Difenoconazol/1) verminderte sich 

die relative Vorzüglichkeit der CR-Sorten. Diese sind für einen anderen Klimaraum gezüchtet und 

weisen daher unter hiesigen Bedingungen bei Nichtbefall und gesundem Blattapparat eine gerin

gere Leistungsfähigkeit auf 

In Deutschland zugelassene Sorten unterscheiden sich generell nur gering in ihrer Anfälligkeit 

gegenüber C. beticola; resistente Sorten sind nicht vorhanden. Allerdings gibt es derzeit auch 

kein Testverfahren bei der Durchführung der Wertprüfung. 
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Endosvmbionten in der Aphis fabae-Gruppe - ein bedeutender Genpool für die Anr,assung an blatt
lausresistente Wirtspflanzen? 

Blattläuse gehören zu den wichtigsten Schaderregern an Kulturpflanzen_ Ihre Kontrolle ist daher von 

herausragender Bedeutung, Von besonderem Interesse zeigen sich hierbei resistente oder teilre

sistente Wirtspflanzen., da sie, ohne die Umwelt zu belasten, in der Lage sind, Blattlauspopulationen 

unter ihre ökonomische Schadschwelle zu begrenzen. Dies gelingt jedoch nur so lange, wie die 

Blattlauspopulation keine Anpassungsstrategie über Selektion entwickelt hat Der erfolgreiche 

Wettlauf um die Verwertung der Kulturpflanze zwischen Pflanzenzüchter und Phytomediziner auf 

der einen Seite und dem Schaderreger auf der anderen erfordert Kenntnisse zu den Effekten der 

Wirtspflanze auf die Blattlauspopulation und zu den Interaktionen (Mechanismen) zwischen beiden. 

Auf ihnen muß ein langfristig vorbereitetes Sortenmanagement zur Verhinderung oder zur Verzöge-

rung der Anpassung von Schaderregerpopulationen aufbauen. In diesem Zusammenhang wird bei 

Unterarten aus der Aphis fabae-Gruppe die Bedeutung des Genpools der Endosymbiontenflora für 

die Prozesse der Anpassung (Selektion) bearbeitet 

Die untersuchten Unterarten Aphis fabae subsp. Jabae, A. f subsp. mordwilkowi und Af subsp. 

solanella sind evolutiv das Ergebnis der Anpassung an sehr unterschiedliche Wirtspflanzenqualitäten. 

Ob es hierbei zu phäno- und genotypischen Veränderungen in der Endosymbiontenflora kam, ist Ziel 

der ersten Aufgabenstellung, Weiterhin besteht die Aufgabe in der Auswahl entsprechender 

Methoden, um die bakteriellen Endosymbionten u..rnfassend charakterisieren zu können, 

In der Histologie konnten zwischen den Unterarten hinsichtlich Bacteriocytenanzahl" und -größe 

keine signifikanten Unterschiede ermittelt werden, Auch die Größe der Zellkerne der Bacteriocyten 

stimmt überein. Die Bacteriocyten waren stets dicht gepackt mit den kugeligen Symbionten_ 

Die Auswertung der cytologischen Untersuchungen dauert noch an. Hier liegt der Schwerpunkt i.'1 

der Membranausstattung und -gestaltung als Kommunikationsgebiet zwischen Wirt und Symbiont 

Auch erfolgt die Ermittlung von Größe und Gestalt der Symbionten sowie der verschiedenen Sym

biontentypen (Haupt-, Neben- und Begleitsymbionten). 

Mit dem DNA-Fing:erprinting (RAPD-PCR) wird die genotypische Chara.\:terisienmg an Hand von 

Wirts- und Symbiontengenom durchgeführt. Dies setzt die nicht einfache Trennung beider Genome 

voraus. Die bisherigen Ergebnisse beziehen sich auf DNA-Extraktionen aus dem Kopf und dem Ab

domen/Thorax der Aphiden. Das DNA-Fingerprint zeigt bisher keine wesentlichen Unterschiede in

nerhalb der Unterarten, was darauf schließen läßt, daß die Symbionten-DNA wahrscheinlich nicht im 

Reaktionsgemisch für die RAPD-PCR vorlag. Die Optimierung der Reaktionsparameter 

(Primerauswahl !) für die PCR wird fortgesetzt 

"Bacteriocyten sind die Wirtszellen der Symbionten, sie bilden das Ld.R. paarige Bacteriom_ 
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Seidel, Petra; oetrie, Anne-Marguerite 

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, 
Institut für Integrierten Pflanzenschutz I Kleinmachnow 

Ertragsbildungsproze.ß und N·- Stoffwechsel von Gerste :nach 
Induktion von Resistenz 

FUr die Wirt- Parasit- Beziehung Gerste- Mehltau wurden während 

der vegetativen und der generativen Phase der Ontogenese die 

Wirkungen von Resistenzinduktoren auf den Ertrag, Ertrags

bildungsprozeß sowie die source- sink- Beziehungen des N

Haushaltes untersucht. Als Induktoren wurden 2,6- Dichloriso

nikotinsäure (INA) bzw. Trigonellin eingesetzt. In den Versuchen 

konnte gezeigt werden, daß die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen 

offenbar über eine stimulierung des physiologischen Leistungs

vermögens erhöht werden kann. Dabei ist zwischen befallsab

hängigen (nach Inokulation mit Pathogenen auftretend) und 

befallsunabhängigen Wirkungen (vor Inokulation mit Pathogenen 

auftretend) zu unterscheiden. 

Für beide Induktoren konnten hier direkte, d.h. befalls

unabhängige Wirkungen festgestellt werden. Dabei unterschied 

sich die Wirkung in der vegetativen Phase von der in der 

generativen. In der generativen Phase führte Trigonellin zu 

einer direkten Stimulierung des pflanzlichen Leistungs

vermögens: Förderung der Trockenmasse des Blattapparates, 

schnellere Kornfüllung, stark erhöhte und raschere N- Aufnahme, 

gesteigerte sink- Kapazität für N- Verbindungen. 2,6-

Dichlorisonikotinsäure - Applikation bedingte eine vorzeitige 

Beendigung der Trockenmassezunahme der Körner, vermutlich 

Störungen des Einbaus des N in die Körner sowie eine verzögerte 

Remobilisierung /Retranslokation des N aus den vegetativen 

Organen. 

Die hier beobachteten befallsunabhängigen Wirkungen der 

Induktoren in Abhängigkeit von der Ontogenese sind für deren 

Einsatz von Interesse. Dies betrifft sowohl die Erhöhung des 

Leistungsvermögens der Pflanzen und damit verbundene bessere 

Toleranz und Ertragssicherheit bei Streß sowie Fragen der 

Anwendungssicherheit# 
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W. Hermann, 1. Zingen-Sell, E. Beuther und H. Buchenauer 

Institut für Phytomedizin, Universität Hohenheim, Stuttgart 

Zur resistenzlnduzlerenden Wirkung von Phosohaten 

gegenüber Getreidemehltau 

Aus Gefäß- und Feldversuchen hatten sich Hinweise auf eine resistenzinduzierende Wir~ 

kung von Phosphatsalzen gegen Getreidemehltau ergeben. So führte bei Gerste eine 

Behandlung mit 200 mM Dikaliumhydrogenphosphat (K2HP04) bzw. 100 mM Natriumpyro

phosphat (Na4 P20 7 · 10 H20) zu einer signifikanten Verminderung der mehltaubefallenen 

Blattfläche, Bei Winterweizen konnte noch vier Wochen nach einer zweimaligen Applikation 

von 200 mM K2HP04 eine mehr als 60 %ige Befallsreduktion beobachtet werden. 

Um Aufschluß über die systemfsche resistenzinduzierende Wirkung von Phosphatsalzen zu 

erhalten, wurden Gerstenpflanzen im Primärblattstadium mit den Induktoren behandelt und 

eine Woche später mit Erysphe graminis f.sp. hordei inokuliert. Anschließend wurde die 

Mehltauentwicklung auf den Sekundärblät1ern mikroskopisch verfolgt: Die Keimrate sowie 

die Appressorienbildung wurden nicht oder nur geringfügig beeinflußt. Dagegen war die Ent

wicklung der Primärhaustorien im Vergleich zur Kontrolle um ca. 75 % reduziert; in gleichem 

Umfang wurde die Sekundärhaustorienbildung unterdrückt. infolgedessen waren auch die 

Pustelzahl und die Anzahl gebildeter Konidien pro Blatt stark vermindert. 

Morphologische Veränderungen an den Haustorien in phosphatbehandelten Blättern ließen 

sich nicht beobachten: Hatte sich ein Primärhaustorium entwickeln können, so setzten auch 

ein sekundäres Hyphenwachstum und die Sekundärhaustorienbildung ein. 

Die durch Phosphatbehandlung hervorgerufene systemische Resistenzinduktion gegen

überGerstenmehltau führt wahrscheinlich über eine Regulation der Papillenbildung zu einer 

Unterdrückung der Haustorienbildung und damit zu einer Befallsreduktion. 
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H.J. Braul und F. Schönbeck 

Institut für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, Universität Hannover 

Auswirkungen der induzierten Resistenz auf das Proteinsynthesemuster der Gerste Hordeum 

vulgare L cv. "Mammut'' im Vergleich zu den Veränderungen im Proteinsynthesemuster nach 

Inokulation mit :pathogenen und apathogenen Mehltauarten. 

Durch die Applikation der mikrobiellen Stoffwechselprodukte eines Bacillus subtilis-Isolat,::s 

V/1rd bei den behandelten Pflanzen, unabhängig von ihrer Art, eine partielle Resistenz indu

ziert, die gegenüber obligat biotrophen Pathogenen wirksam ist. Eingehende Untersuchungen 

an der Wintergerste 'Mammut' belegen dabei eine Veränderung des Proteinsynthesemusters, 

die bei den befa!lsfreien Pflanzen nach der Induktorapplikation auftritt. Diese Auswirkung der 

Induzierten Resistenz auf die Proteinsynthese wird mit den Änderungen der Proteinsynthese 

verglichen, die nach einer Inokulation der Gerste mit Konidien von E. graminisf :,p, hordei 

oder .E. graminis f sp. tritici auftreten. Hierzu wurden nach der jeweiligen Behandlung der 

Pflanzen die mRNA isoliert, eine in vitro-Translation durchgeführt und die Translationsproduk

te zweidimensional aufgetTennt. Der Vergleich der erzielten Proteintrennungen ergab, daß jede 

der Behandlungen zu einem spezifischen Satz von quantitativen Veränderungen im Protein

synthesemuster führte. Nur bei der inkompatiblen Wirt-Pathogen-Interaktion waren zusätzlich 

auch qualitative Unterschiede zu beobachten. Zv,ischen den Reaktionen der Pflanzen auf die 

Inokulation mit den pathogenen bzw. apathogenen Mehltaukonidien bestanden keine Überein

stimmungen. Demgegenüber beinhaltete die Reaktion der Pflanzen auf die Resistenzinduktion 

zum Teil auch Syntheseveränderungen bei solchen Proteinen, deren Synthese entweder auch 

bei der kompatiblen oder bei der inkompatiblen Wirt-Pathogen-Interaktion verändert war. Der 

Wirkungsmechanismus der Induzierten Resistenz kann somit weder allein auf der Simulation 

einer inkompatiblen Interaktion noch auf einem zeitlichen Vorsprung bei der Auslösung von 

Abwehrreaktionen im Rahmen einer kompatiblen Wirt-Pathogen-Interaktion beruhen. Die In

duzierte Resistenz beruht aber auch nicht auf einer Mischung der beiden Reaktionen, da einige 

der Proteinveränderungen spezifisch für die Resistenzinduktion sind. Die Gemeinsamkeiten 

z'l;\,'1schen den Auswirkungen der Induzierten Resistenz und den Auswirkungen der lnokulatlon 

mit den verschiedenen Mehltauarten wirft interessante Fragen nach der jeweiligen Regulierung 

der Genaktivität in den einzelnen Situationen auf 
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D. Kopahnke ll, M. Nachtigall2), G. Woif3) 

l) Bundesanstalt für Züchtungsforschung an Kulturpflanzen, 

Institut für Epidemiologie und Resistenz, Aschersleben 

2) Institut für Resistenzforschung, Aschersleben 

3) Universität Göttingen, Institut für Pflanzenpathologie und Pflanzenschutz, Göttingen 

Ermittlung von Enzymaktivitäten - Eine Möglichkeit zur Resistenzbewe1tung von Sommergersten 

g_~über Drechslera tqfilSacc.) Shoem 

Der Pilz Drechslera teres (Sacc.) Shoem_ venlfsacht an Gerstenblättern netzartige Symptome. 

Neben diesem typischen Krankheitsbild ist eine große Symptomvariabilität zu beobachten, die 

sowohl auf die Wirt-Pathogen-Interaktion als auch auf spezifische Wechselwirkungen der Erregers 

in seiner natürlichen Population zurückzuführen ist 

Im Rahmen dieser Untersuchungen sollte geklärt werden, 

l _ inwieweit schnelle und einfache Methoden zur Bestimmung extrazellulärer Enzymaktivitäten des 

Pathogens eine objektive Resistenzbewertung der Gerstengenotypen gestatten, 

2. ob es mit diesem Verfahren gleichzeitig möglich ist, die im Freiland häufig auftretenden 

physiologischen Blattflecken von den pathogenbedingten Symptomen zu unterscheiden. 

Anfängliche in vitro-Untersuchungen zeigten, daß die Xylanase~ und Zellulaseaktivität sehr gut mit 

der Aggressivität der getesteten Drechslera teres-Isolate korrelieren. 

Anhand umfangreicher Analysen in planta mit Hilfe des Blattsegmenttests konnten diese Ergebnisse 

bestätigt werden. Ferner wurde nachgewiesen, daß zwischen der Xylanase·- und Zellu1aseaktivität 

und der Befallsstärke ein enger Zusammenhang besteht 

Untersuchungen an Freilandmaterial zeigten, daß die gemessenen Enzyrnaktivitäten eine zusätzliche 

Charakterisierung des Resistenzverhaltens derGenotypen5estatten. Durch die Erfassung der Befalls

stärke und die Aktivitäten der obengenannten Enzyme ist eine objektive Resistenzbewertung von 

Gerstengenotypen möglich. 

Pflanzenmaterial mit unterschiedlichen Blattfleckensymptomen V1Urde nach visueller Bonitur in 

biotische und abiotische Schadursachen eingeteilt. Eine Analyse des Pflanzenmaterials ergab, daß 

eine Xy!anase- und Zellulaseaktivität nur in dem mit phytopathogenen Pilzen befallenen Material 

gemessen werden konnte 

Somit ist es mit diesem Verfahren möglich, die unterschiedlichen Schadursachen eindeutig zu dif

ferenzieren. 
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Müller, Dietrich; Walther, Ursula; Wolf, Gerhard A. 

Bundesanstalt für Züchtungsforschung an Kulturpflanzen, Institut für Epidemio

logie und Resistenz Aschersleben; 

Institut für Pflanzenpathologie und Pflanzenschutz der Universität Göttingen 

Fignung eines Enzymtests zur Differenzierung von Sommergersten mit unterschied

lichem Niveau quantitativer Zwergrostresistenz 

Das Screening von Kulturpflanzensorten auf Resistenz gegen pilzliche Pathogene 

erfolgt traditionell mittels visueller Bonituren und der Zuordnung zu relativ 

breit gefaßten Erkrankungsklassen. Diese Methode führt zu brauchbaren Resulta

ten, solange es sich um Major·-Gen-Resistenz handelt, die sich in einer vollkom

menen ~üderstandsfähigkeit gegen das betreffende Pathogen zeigt. Geht es je

doch um partielle Resistenz, so wird eine exakte Quantifizierung der Infektions

stärke und damit des Anfälligkeitsgrades der Pflanzen unumgänglich. 

Als eine relativ einfach zu handhabende Methode bot sich in diesem Zusammenhang 

der 'Enzymtest' nach WIRTH und WOLF (1990), WOLF und WIRTH (1992) an, der sich 

für die Beurteilung des Resistenzniveaus verschiedener Wirt-Pathogen-Kombinatio

nen be1o1ährte. Er geht von der Überlegung aus, daß das Wachstum des Myzels pilz

licher Pathogene in der Pflanze u. a. auf die Ausscheidung zellwandabbauender 

Enzyme zurückgeführt 1:wrden kann, deren Menge mit der Myzelrnasse des jeweiligen 

Erregers korreliert ist. 

Die bislang vorliegenden Ergebnisse zur Erreger-Wirt-Kombination Puccinia 

hordei/Somrnergerste zeigen, daß in den Primärblättern zwergrostinfizierter 

Gerstenpflanzen die Proteaseaktivität im Vergleich zu nicht infizierten Pflanzen 

deutlich gesteigert ist. Bei anfälligen Genotypen war die Steigerung dieser 

Aktivität weitaus stärker als bei wenig anfälligen bzw. resistenten Genotypen, 

Über die Messung der Proteaseaktivität nach erfolgter Zwergrostinfektion war 

somit eine Zuordnung zu den drei Anfälligkeitsklassen "resistent", "moderat 

anfällig" und "anfällig'1 möglich. Probleme bereiteten hypersensibel reagierende 

Genotypen, die sich hier nicht einordnen ließen. Bei alleiniger Betrachtung der 

Proteaseaktivität wären sie als anfällig eingestuft worden. Die mit der 

Überempfindlichkeitsreaktion einhergehende erhöhte Proteaseaktivität ließ sich 

von der mit einer reinen Sensibilität verbundenen nicht trennen. 
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V. Vilich 

Institut für Pflanzenkrankheiten der Rheinischen Friedrich-Wilhelms

Universität Bonn, Phytomedizin in Bodenökosystemen 

Untersuchungen zum Einfluß der mikrobiellen Besiedlung im Wurzelraum 

auf die Anfälligkeit von Getreide gegenüber pilzlichen Blattpathoge

nen 

Untersuchungen zur natürlichen Rhizosphärenbesiedlung (Gesamtkeim

zahl, Pseudomonaden) von Getreide-Arten wiesen erhebliche Unterschie

de in der mikrobiellen Besiedlung auf. Diese Ergebnisse standen im 

Zusammenhang mit unterschiedlichen Befallsgraden an Fusarium spp. und 

Pseudocercosporella herpotrichoides am Halmgrund. Es wurde angenom

men, daß Quantität und Qualität der Rhizosphärenbesiedler indirekt, 

d.h. über die Pflanze auf die Infektiosität von Schadpilzen einwirken 

können 1 indem die Anfälligkeit des Wirtes verändert wird. Dabei 

stellte sich die Frage ob oberirdiche Pflanzenteile durch Veränderung 

der Rhizospährenbesiedlung in ihrer Resistenz gegenüber Pathogenen 

beeinflußt werden. Der Ascomycet Chaetomium globosum Kunze:Fr. und 

Pseudomonas-Arten sind als Antagonisten gegenüber verschiedenen 

bodenbürtigen Pathogenen beschrieben. In Klimakammer-Versuchen wurde 

unter kontrollierten Bedingungen untersucht, ob Saatgut-Applikationen 

der o.g. Antagonisten die Anfälligkeit von Gerste gegenüber Erysiphe 

graminis f.sp. hordei verändern. Bakterien oder Pilz-bewachsene 

Kulturmedien (TSA, PDA) wurden mit Ringerlösung überstaut, Gersten

körner für 30 Min. in dieser Lösung suspendiert und in ein unsteriles 

Felderde/Sand-Gemisch (3:1) eingesät. Bis zur vollen Entfaltung des 

Primärblattes wurden die Pflanzen bei 1s 0 c angezogen; nach Mehltau

Inokulation (ca. 600 Sporen/cm2
) bei 20°c und 16 Std. Beleuchtung. 

Die Applikation der Antagonisten führte einerseits zu einer deutli

chen Verlängerung der Latenzperiode (C. globosum) und andererseits 

zu stärkerem Wuchs der Primärblätter (Pseudomonaden; rp 10%). Die 

Befallsstärke von E. graminis f.sp. hordei reduzierte sich um durch

schnittlich 17 % (C. globosum) bzw. 12 % (Pseudomonaden). Das Ausmaß 

der Reduktion stand in starker Abhängigkeit zur Infektiosität des 

Inokulums, i.e. Befallsstärke der Kontrolle. 
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T. Kuswinanti, J. Sock und H.-H. Hoppe 

Fachbereich 11 der Universität Gesamthochschule Kassel, Witzenhausen 

Virulenzunterschiede zwischen aggressiven Isolaten von Phoma lingam 
{Te1eomorph: Leotosphaeria m.aculans) 

Die Population von P. lingam besteht grundsätzlich aus zwei verschiedenen Pa
thotypgruppen, die meistens als aggressiv und nichtaggressiv bezeichnet werden 

und sich neben ihrer Pathogenität in zahlreichen weiteren Merkmalen unterschei

den. Für nichtaggressive lsolate wurden bisher keine Differentialreaktionen be

schrieben. Die aggressive Population kann dagegen durch Differentialreaktionen 

an Keimblättern der Rapssorten Lirabon, Quinta, Glacier und Jet Neuf in 6 Viru

lenzgruppen unterteilt werden. Die Gruppe Al verursacht an allen Sorten grau

grüne, sporulierende Läsionen. Die übrigen Gruppen lösen an folgenden Sorten 
nekrotische Abwehrreaktionen aus: A2 an Quinta; A3 an Glacier, Quinta und Jet 

Neuf; A4 an Glacier und Quinta; A5 an Jet Neuf sowie A6 an Quinta und Jet 

Neuf. Von ca. 250 von uns in Deutschland isolierten lsolaten gehörten 4 lsolate 

zur Gruppe A6, 5 lsolate zur Gruppe AS, 20 lsolate zur Gruppe A2 und die rest

lichen zur Gruppe Al. Die Gruppen A3 und A4 waren in unserem Material nicht 

vertreten. Versuche zur Ausweitung des Testsortimentes ergaben, daß weitere 

Rapssorten und -zuchtlinien und auch andere Brassicaarten (B. rapa, B.oleracea, 

B. juncea, B. nigra) Differentialreaktionen zeigen. Damit kann vor allem die Al

Population weiter unterteilt werden. Es wird ein Testsortiment aus 16 Kompo
nenten vorgestellt, mit dem durch unterschiedliche Reaktionen der Keimblätter 

mindestens 14 Pathotypgruppen nachgewiesen werden können. Mehrere 

Komponenten des Testsortimentes werden auch von Arbeitsgruppen in Canada, 

USA und Australien verwendet. Es ist geplant, die Testsortimente im Rahmen des 

"International Blackleg Network" zu vereinheitlichen, damit die nachgewiesenen 

Isolatgruppen zu vergleichen sind und genauer charakterisiert werden können. 
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J.-W. Körschenhaus, H. Dahm und H. Buchenauer 

Universität Hohenheim, Institut für Phytomedizin, Stuttgart 

Polymyxa betae schädigt die Zuckerrübe (Beta vu/garis) vor allem durch die Übertragung 

des beet necrotic yeHow vein virus, das die Rizomania verursacht Ein wirksamer Bekämp

fungsansatz liegt in der Nutzung der Vektorresistenz, wie sie bei der Wildrübe Beta patel

laris vorliegt. 

Die bisherigen Untersuchungsergebnisse ergaben, daß die Abwehnne.chanismen in frühe 

Phasen des Infektionsprozesses eingreifen. Ein besonderes Augenmerk wurde dabei auf die 

Erkennungs- und Bindungsmechanismen gerichtet, die beim Kontakt zwischen Wurzelober
fläche und Zoospore wirksam werden. 

Mit Hilfe eines Modellsystems, das die Wurzeloberfläche von Beta vulgaris 'Hilma' in ver

einfachter Form darstellen soll, konnten Bindungsvorgänge simuliert werden, die sonst zwi

schen Molekülen komplexer Oberflächen im Wirt-Parasit-System Beta vu/garis 'Hilma' und 

Polymyxa betae ablaufen. Dazu wmde Agarnse, die mit verschiedenen Zuckern bzw. Lekti

nen beschichtet worden war, eingesetzt Eine spezifische Anheftung der Zoosporen in 

großer Zahl erfolgte an Agarose, die mit dem Zucker a-L-Fucose beschichtet war. Bei der 

nachfolgenden elekttonenmikroskopischen Untersuchung der an die Agarose gebundenen 

Zoosporen konnte weder die Enzystierung der Zoosporen, noch die Abgabe von adhäsivem 

Material durch die Zoosporen wie sie an der Wurzeloberfläche der Kulturrübe aufueten, 

festgestellt werden. 

Dies läßt vermuten, daß neben u-L-Fucose weitere Rezeptoren oder Signalsubstanzen vor

handen sein müssen, um die Enzystierung der Zoosporen und die Abgabe adhäsiver Sub~ 

stanzen auszulösen. 
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S. Vidal, M. Senker 

Institut für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz. Universität Hannover 

Können zeitlich versetz! angreifende Phytophage sich gegenseitig beeinflussen? 

Herbivore können trotz räumlicher und/oder zeitlicher !nkoinzidenz einen wechselseitigen 

Einfluß aufeinander ausüben. Diese Wechselwirkungen können über die durch den Fraß 

induzierten physiologischen Reaktionen der gemeinsam genutzten Wirtspflanze ausgelöst 

werden. Häufig ergib! sich bei diesen Interaktionen für die später an den Wirtspflanzen 

auftretenden Phytophagen ein Nachteil, der auf einer verschlechterten Nahrungsgrundlage 

beruhen kann. Am Beispiel der Schaderreger Frenkliniella occidentalis und Trialeurodes 

vaporeriorum wurde an Kulturpflanzen (Buschbohnen und Tomaten) untersucht, ob sich die 

Wtrtspräferenz eines zeitlich später auftretenden Schaderregers durch einen in Anzahl und 

Dauer unterschiedlich gestalteten vorherigen Ansatz des jeweils anderen Schaderregers 

beeinflussen läßt In den Versuchen wurden eine definierte Dichte der Schaderreger auf den 

Pflanzen in K!ippkäfigen für einen Zeitraum zwischen einem und vier Tagen auf einzelnen 

Blättern der Pflanzen aufgesetzt, die Tiere entfernt und darauffolgenden die Wirtswahl 

adulter Tiere der jeweils anderen Art festgehalten. 

Die Experimente zeigten, daß sowohl die Thripse auf einen vorangegangenen Befall durch 

die Weiße Fliege, als auch die Weiße Fliege auf einen vorausgehenden Thripsbefall mit 

unterschiedlichen Wirtspflanzenprälerenzen auf befallenen Pflanzen und unbefal!enen 

Kontrollpllanzen reagierten. Mit höherer Dichte und längerer Zeitdauer des Verbleibs der 

Tiere in den Klippkäfigen war jeweils die Ablehnung dieser Pflanzen durch die freigelasse

nen Phytophagen, z.T. linear korreliert Je länger und je mehr Tiere die Pflanzen schädig

ten, desto deutlicher war die Präferenz durch die später freigelassenen Arten für Kontroll

pflanzen. Da die Schäden nur lokal begrenzt waren, die Ablehnung der geschädigten 

Pflanzen durch die Phloem- und Parenchymsauger sich jedoch auf die gesamten Sproß 

bezog, muß von einer systemischen Reaktion der Pflanze ausgegangen werden. Über diese 

wechselseitige Ablehnung der geschädigten Nahrungspflanzen könnte die Verteilung der 

Schaderreger im Bestand erheblich beeinflußt werden. Daraus ergeben sich für die Effizienz 

der Gegenspieler, für den gezielten Einsatz biologischer Bekämpfungsverfahren, aber auch 

für die Modellierung der Populationsdynamik, bedeutsame Konsequenzen. 
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Herbologie/Herbizide 

B. Distler, J. Reuff1) und H. Klaaßen2J 

1) Rahm and Haas Deutschiand GmbH, Frank1urt/Main 

2) BASF AG, limburgerhof 

Compete 20 WP® - Der optimale Mischungspartner für Duplosane®1 

und Basagran DP "neu"®1 in Getreide 

Compete 20 WP ist ein neues, selektives Herbizid zur Bekämpfung von dikotylen 

Unkräutern in Winter- und Sommergetreide. Fluoroglycofen-ethyl, der herbizide Wirkstoff, 

zählt zur Gruppe der Diphenylether und zeichnet sich durch eine hohe biologische 

Aktivität gegen zweikeimblättrige Unkräuter, insbesondere Galium, Viola, Veronica, 

Lamium und Galeopsis aus. Der Wirkstoff wird dabei ausschließlich über die Blätter der 

Unkräuter aufgenommen, wobei in der Pflanze eine Zerstörung der Zellmembranen 

erfolgt. 

Das Produkt ist sowohl im Nachautlautverlahren Herbst als auch im Frühjahr einsetzbar. 

Compete 20 WP zeichnet sich dabei durch eine sehr rasche und temperaturunabhängige 

Wirkung aus. Mit der zur Zulassung vorgesehenen Aufwandmenge von 0,2 kg/ha, 

abgepackt im wasserlöslichen Folienbeutel, werden 40 g AS/ha Fluoroglyco!en-ethyl 

ausgebracht. 

Mehrjährige Versuche in Winter- und Sommergetreide zeigten, daß sich Compete 

20 WP und Duplosane bzw. Basagran DP "neu" in ihrer Wirkung sehr gut ergänzen. 

So wurde mit einer Mischung aus 0, 15 kg/ha Compete 20 WP und 2,0 1/ha Basagran DP 

"neu" die Wirkung von Basagran DP "neu" gegen Galium stabilisiert bzw. gegen Viola, 

Lamium und Galeopsis deutlich verbessert Außerdem konnte mit der Zugabe von 

Compete 20 WP die Witterungsabhängigkeit stark vermindert werden. 

Ähnliche Effekte werden mit einer Mischung aus 0, 15 kg/ha Compete 20 WP und 1,5 1/ha 

Duplosan DP bzw. Duplosan KV erreicht. Das Wirkungsspektrum der Duplosane wurde 

um die Unkräuter Viola, Lamium und Galeopsis erweitert, die Wirkung gegen Galium und 

Veronica verbessert. Darüberhinaus ist auch diese Mischung in ihrer Wirkung weniger 

von der Witterung abhängig. Compete 20 WP erwies sich in Mischung mit Duplosanen 

und Basagran DP "neu" in allen Getreidearten als gut selektiv. 

® = Registriertes Warenzeichen der Rahm and Haas Company 

®1 = Registrierte Warenzeichen der BASF AG 
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H. Raffel und M. Käsbohrer 

CIBA·GEIGY GmbH, Ciba Agro, Frankfurt 

Topik ® • Einfluß des Anwendungszeitpunktes und der Aufwandmenge auf die Wirkungssicherheit 
gegen Schadgräser in Getreide 

TOPIK ist ein neues Herbizid der CIBA·GElGY zur gezielten Bekämpfung annueller Schadgräse.r 

im Nachauflaufverfahren in allen Getreidearten, ausgenommen Gerste und Hafer. Topik beinhaltet 

den herbiziden Wirkstoff Clodinafop und Cioquintocet als Safener. und ist als Emulsionstonzentrat 

mit 80 g Wirkstoff pro Liter formuliert. 

Neben seiner hervorragenden Kulturverträglichkeit zeichnet sich T opil::: durch ein sehr weites Appli~ 

kationsfenster (Herbstnachauflauf bis zum Nachauflauf im Frühjahr), aus. Bei Herbstanwendung 

werden die Schadgräser Windhalm und Ackerfuchsschwanz bei einer Aufwandmenge von 0,5 l/ha 

(= 40 g Wirkstoff pro h.a), mit Wirkungsgraden von über 95 % sicher erfaßt. während bei Früh

jahrsanwemkmgen eine Aufwandmengenanpassung in Abhängigkeit der Entwiclclungsstadien der 

Schadgräser erfogt. Hierbei ist die sichere Kontrolle von Windha1m bei der Frühjahrsapplihtion 

sehr eng mit dem Entwiclclungsstadium bei der Anwendung verlmüpft und sollte bis Mitte der 

Bestockung abgeschlossen sein. Ad::erluchsschwanz und Flughafer hingegen werden bis zum Be

stockungsende mit 0,4 i/ha Topik mit durchschnittlich 96 % Wirkung. bei einer Schwankungsbreite 

von 90~100 %, sehe sicher kontrolliert. Werden Spätbehandlungen durchgeführt, so gewährleistet 

eine Aufwandmengenanpassung von Topik: auf 0,5 l/ha bis zum Erscheinen des Fahnenblattes der 

beiden genannten Gräser eine ausgesprochen sichere Kontrolle von durchschnittlich 98 %, wobei 

die EinzeJergebnisse mit 86~ l 00 % nur einer sehr geringen Streuung unterliegen. was auch die 

Wirkungssicherheit von Topik unterstreicht. Die Flexibilität im Anwendungszeitraum in Kombina

tion mit der Wirkungssicherheit erlangt zusätzlich an Bedeutung, wenn eine Ungras~ und Unkraut

bekämpfung kombiniert werden soll, da nach bisherigen Erfahrungen keine antagonistischen Effekte 

bci den Schadgräserbekämpfung auftreten, so daß auch diese Bekämpfungen zum optimal abge

stimmten Zeitpunkt ohne Produkteinschränkung möglich sind. Jedoch darf bei der Wahl des An· 

wendungszeitpunktes die Konkurrenzkraft der Schadgräser und deren ertragsmindernde Einflüsse 

nicht unberüd::sichtigt bleiben. 

Literatur: AMREIN, J„ A. NYFFELERER, J. RUFENER (1989): CGA 184927+S: A new 
Post-emergence grassk.iHer for use in cereals. - British Crop Protection Conference, 
Weeds 7!·76. 
RAFFEL, H„ M. FLÜH (1992): CGA 184927/S (Topik)· Ein neuer selektiver 
Wirkstoff zur Bekämpfung von Schadgräsern in Weizen und Roggen.- Z.PflKrankh. 
Pf!Schutz, Sonderh. XUI, 583·590. 

® = registrierte Marke der CIBA·GEIGY AG, Basel, Schweiz 
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W. Neuhauser, E. Auer und G. Edelmann 
Agrolinz Melamin GmbH 
St Peter Straße 25, A-4021 Linz 

Pyridate - ein aktueller Wirkstoff mlt neuen Kombinationen. auch für die 
Unkrautkontrolle im Getreidebau 

Pyridate ist ein moderner Wirkstoff, der in bekannten, vielfach bewährten und in 
neuen Maisherbiziden enthalten ist (lentagran, Duogranol, Zintan, Lido). Modern 
deshalb, weil Pyridate die heutigen ökotoxikologischen Anforderungen erfüllt und 
eine hohe Kulturpflanzenverträglichkeit mit einer sicheren Wirkung gegen eine 
Reihe bedeutender einjähriger Unkräuter vereint. Neben seiner ausgezeichneten 
Wirksamkeit auf wichtige Maisunkräuter wie Chenopodium sp., Amaranthus sp., 
Solanum nigrum, Galinsoga sp. etc., ist Pyridate auch sehr effektiv gegenüber 
einjährigen Problemunkräutern des Getreides - speziell gegen Gahum aparine. 

Um diese günstigen Eigenschaften des Wirkstoffes auch für die Unkrautkontrolle im 
Getreide zu nutzen , wurden von der Fa. Agrolinz neue Produkte entwickelt, die den 
getreidespezifisch-biologischen Anforderungen (Selektivität, Wirkungsspektrum) 
entsprechen, und die auch die ökonomischen Rahmenbedingungen des 
Getreidebaues berücksichtigen 

TRIO®, eine Kombination aus Pyridate (25%). loxynil (5%) und Bromoxynil (3,33%), 
die in Österreich und in der Schweiz bereits vermarktet wird. Trio ist als Spritzpulver 
im Handel, die Anwendung erfolgt im Nachauflauf der Unkräuter Bei 
Aufwandmengen von 2-3 kg/ha (Sommergetreide) und 3-4 kg/ha (Wintergetreide) 
werden praktisch alle einjährigen dikotylen Unkräuter ausgezeichnet kontrolliert. 

CL 23773 EG (LENTRIX 650 EC), eine Kombination aus 360 g/1 Pyridate und 290 g/1 
optisch aktive 2,4-DP-P-säure als lsooc!ylester Dieses Produkt, formuliert als 
Emulsionskonzentrat, wurde in Zusammenarbeit mit der BASF AG entwickelt. Es 
ermöglicht eine umfassende Bekämpfung sowohl einjähriger als auch mehrjähriger 
dikotyler Unkräuter (Winden, Disteln). Die Aufwandmengen betragen 1,5-2,0 1/ha im 
Sommergetreide und 2,0-2,5 1/ha im Wintergetreide. Die Anwendung erfolgt im 
Nachauflauf der Unkräuter bis spätestens zum Schoßbeginn des Getreides. 

CL 12150 EC (LENTRIX D), eine Kombination aus 450 g/1 Pyridate und 280 g/1 2,4-
D-säure als lsooctylester. Dieses Produkt ermöglicht ebenfalls eine breite Kontrolle 
einjähriger und mehrjähriger dikotyler Unkräuter (Anwendung und Aufwandmengen 
wie bei CL 23773 EC). 

Bei Auftreten von Schadgräsern (wie z.B. Apera spica-venti, Poa sp.) können diese 
drei Produkte mit Harnstoffderivaten (Chlortoluron, lsoproturon) kombiniert werden, 
wobei die Normalaufwandmengen der Tankmischungspartner um ca. 25% reduziert 
werden können. 

®Reg Warenzeichen Agrolinz Melamin GmbH 
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M. Hullebroeck', LBourdouxhe1 
1 P. KinzeJ' und E.P. Thies' 

' FMC Europe NV, Brüssel 
1 DowElanco GmbH, München 

Clomazone, ein neuer Wirkstoff zur Unkrautl22kämpfung in Winterraps. Erste Erfahrungen mit 
CIRRUS /500 g/kg Clomazone) 

Der herbizide Wirkstoff Clomazone aus der chemischen Gruppe der Isoxazolidine stammt aus der 
Forschung von FMC und wird in Deutschland für die selektive Bekämpfung von Unkräutern in 
Winterraps zur Anwendung im Vorauflaufverfahren entwickelt. 

Die Wasserlöslichkeit von Clomazone liegt bei 1, 1 g/1. Das technische Produkt ist bei 
Raumtemperatur flüssig, Der Dampfdruck beträgt 1,44 x 10-4 Pa, der n-Oktano!/Wasser
Verteilungskoeffizient (log Po/w) 2,5. 

In Deutschland wurden zwischen 1991 und 1993 Studien über den Abbau im Boden unter 
Feldbedingungen durchgeführt. Mit DT50- bzw. DT90-Werten zwischen 15 und 250 Tagen ist 
Clomazone als nicht persistente Substanz anzusehen, und es besteht kein Nachbaurisiko für 
Folgekulturen. Sowohl Versickerungsstudien im Labor als auch Feldversuche weisen Clomarone 
als einen Wirkstoff mit geringer Mobilität im Boden aus. Die Bestimmungen der Pflanzen
rückstände bei Winterraps erbrachten Werte von 0,01 ppm für die grüne Pflanzenmasse zum 
Zeitpunkt der ersten Probenahme und keine Rückstände oberhalb der Bestimmungsgrenze (0,01 
ppm) im Samen. Clomazone weist eine geringe Toxizität gegenüber im Wasser lebenden 
Organismen auf. Die LC50-Werte von ClRRUS® 50 WP bewegen sich zwischen 12,5 mg/1 
(Algen) und 31,0 mg/1 (Forellen und Wasserflöhe). Aufgrund seiner geringen Toxizität 
gegenüber Säugetieren (LD50 oral, weibliche Ratte = 1369 mg/kg, NOEL Ratte = 4,3 
mg/kg/Tag) wird nicht erwartet, daß Clomazone Vögel (LD50 > 2500 mg/kg) oder andere 
wildlebende Tiere gefährdet. 

Der Wirkstoff Clomazone greift in die Chlorophyll- und Carotinoid-Biosynthese ein. Diese 
Wirkungsweise ist für die typischen Bleichsymptome verantwortlich, die bei empfindlichen 
Unkräutern beobachtet werden und gelegentlich vorübergehend an den Blatträndern von 
selektiven Kulturpflanzen auftreten können. Clomazone ist mit einer Aufwandmenge von 120 
g/ha Aktivsubstanz selektiv einsetzbar in Winterraps, Erbsen und Kartoffeln. Der Einsatz in 
Winterraps erfolgt im Vorauflaufverfahren bis maximal 5 Tage nach der Saat. 

ln den in den Jahren 1991-93 von der Firma DowElanco GmbH in Deutschland durchgeführten 
Amts- und Eigenversuchen zeigte sich CIRRUS 50 WP bei der Bekämpfung wichtiger Unkräuter 
in Winterraps, wie Klettenlabkraut, Taubnessel, Vogelmiere und Hirtentäschel.kraut, den 
Vergleichsstandards überlegen. In Situationen mit starker Kamilleverunkrautung empfiehlt sich 
eine Folgebehandlung mit LONTREL • (Clopyralid) im Nachauflaufverfaliren. 

® Warenzeichen FMC Europe NV 
• Warenzeichen DowElanco 
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Horst Klaaßen und Bemd-H. Menck 

Landwirtschaftliche Versuchsstation der BASF AG, D-67114 Umburgerhof 

Butisan Star® - das neue Rapsherbizid 

Butisan Star ist ein neues von der BASF entwickeltes Rapsherbizid zur Bekämpfung von Galium aparine, 

Conium rnaculatum sowie weiterer wichtiger Unkräuter. Es handelt sich um ein Suspensionskonzentrat mit 

333 g/1 Metazachlor + 83 g/1 Quinmerac. Seide Wirkstoffe ergänzen sich optimal und werden sowohl über 

die wurzeln als auch über die Blätter der Pflanzen aufgenommen. 

Wirl<ungsweise 

Die Wirkung von Metazach!or beruht auf einer Veränderung der Zel!membraneigenschaften im Hinblick 

auf Penetrationsvorgänge, Veränderungen im Fettsäuremuster sowie Hemmung der Acetatinkorporation. 

Die Hauptwirkung von Qulnmerac ist in einer Störung der Wurzelphysiologie zu sehen. Erste Anzeichen 

sind die Hemmung von Wurzelwachstum und Transpiration. Nebenwirkung sind morphologische 

Veränderungen im Sproßbereich, bedingt durch schwache auxinartige Aktivität. 

Selektivität 

Butisan Star wird mit 2 1/ha fm frühen Entwicklungsstadium vöm Raps sehr gut vertragen. 

Für Metazachlor gilt: Die Schädigungsgefahr im frühen Nachauflauf des Wlnterrapses ist wesentlich 

geringer, als nach einer Vorauflaufbehandlung mit hohen Niederschlägen. 

Herbizide \tVirlwng 

Mtt 2 1/ha Butisan Star konnten gegen Galium aparine, Anthemis arvensis, Matricaria·Arten, Stellaria 

media, Conium maculatum, Lamium- und Veronica-Arten sowie die Gräser Alopecurus myosuroides, 

Apera spica-venti und Poa annua gute Ergebnisse erzielt werden. Auch Capsella bursa-pastoris und 

Thlaspi arvense sind bei tenningerechter Anwendung, d.h. während der Auftaufphase zufriedenstellend zu 

kontrollieren. Unzureichend ist die Wirkung von Butisan Star gegen Viola arvensis. 

Ertragsbeeinflussung 

Durch frühzeitige Ausschaltung der Unkrautkonkurrenz ist mit 2 1/ha Butisan Star im Durchschnitt der 22 

beemteten Winterrapsversuche eine Ertragssteigerung von 4,5 dt/ha erzielt worden. 

Bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung des Herbizideinsatzes in Raps zeigt sich, daß neben der 

Ertragssteigerung auch die Qualität des Emt-egutes, die störungsfreie Ernte sowie Abzüge hinsichtlich 

Reinigungs-. und Trocknungskosten berücksichtigt werden müssen, so daß auch bei einem Rapspreis von 

30,- bis 35,-~ DM/dt ein Herbizideinsatz in der Regel wirtschaftlich lst. 

® "' Reg. Warenzeichen der BASF 

Mitt. a. d. Biol. Bundesanst. H. 301, 1994 



297 

J. Borchers und U. Hebenstreit 

DowElanco GmbH, München 

Neue Möglichkeiten der Bekämpfung von Problemunkräutern in Zuckerrüben mit 

LONTREL 100 

Durch die Änderung der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung im Jahre 1993 wurde für 

LONTREL' 100 mit dem Wirkstoff Clopyralid nach Wegfall der Wasserschutzgebietsauflage die 

seit dem 27.07.1988 bestehende Anwendungseinschränkung aufgehoben. Das Produkt kann seit 

Ende 1993 uneingeschränkt in Rüben, Raps und Mais eingesetzt werden. 

LONTREL 100 zeigt ein breites Wirkungsspektrum: Pflanzen der Familien Cornpositae, 
Umbelliferae, Fabaceae, Solanaceae, Polygonaceae reagieren empfindlich auf Clopyralid. 

Zur Klärung des optimalen Einsatzes von LONTREL 100 in Zuckerrüben wurden 1994 in den 

wichtigsten Anbaugebieten Deutschlands umfangreiche Versuche angelegt. Das Produkt zeigte 

dabei volle Verträglichkeit auf die Zuckerrüben - unabhängig von der Aufwandmenge und dem 

Einsatzzeitpunkt. 

Die gezielte Bekämpfung des Problemunkrauts Aethusa cynapium (Hundspetersilie) galt es im 

besonderen abzuklären. Aus den Ergebnissen von Exakt- sowie begleitenden Praxisversuchen 

läßt sich folgende Empfehlung ableiten: auf Ackerflächen, die mit Aethusa cynapium verseucht 

sind, bietet die Tankmischung von LONTREL 100 mit den Standard-Rübenherbiziden 

BETANAL PROGRESS und GOLTIX einen hohen Wirkungsgrad bei der Bekämpfung der 

Hundspetersilie im Nachauflaufverfahren. Das Unkraut darf dabei zum jeweiligen Applikations

tennin (NAK l - 3) das 2. Laubblattstadium nicht überschritten haben, da die Wirkungsgrade 

der Herbizidmischung bei weiterentwickelter Hundspetersilie deutlich abfallen ( < 80 %). 

Der Einsatz von LONTREL 100 zur Ausschaltung von Hundspetersilie richtet sich jeweils nach 

dem Entwicklungsstadium des Unkrauts. Bei frühem Auftreten empfiehlt sich ein Zusatz von je 

0,41/ha LONTREL 100 in NAK l, 2 und 3; bei späterem Auftreten sind je 0,6 l/ha LONTREL 

100 in NAK 2 und 3 angezeigt. Optimal eingesetzt, werden Wirkungsgrade von > 95 % erzielt. 

Zusätzlich werden mit LONTREL 100 sicher erfaßt: Distel arten ( Cirsium arvense, Sonchus 

spp.), Kamillearten (Matricaria spp, Anthemis spp.) bis zum Rosettenstadium sowie der 

Dreiteilige Zweizahn (Bidens tripartita) bis zum 6- bis 8-Blattstadium. Gleichfalls sehr gute 

Bekämpfungserfolge können gegen die Sonnenblume (Helianthus annuus) im Jugendstadium 

erzielt werden. LONTREL 100 bietet mit seinen Spezialwirksamkeiten eine Bereicherung in der 

Palette der Rübenherbizide. 

• Warenzeichen - DowElanco 
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A. Brink und W. Bübl 

Hoechst Schering AgrEvo GmbH, Pflanzenschutz Deutschland, 

Werft:straße 37, 40549 Düsseldorf 

Weitere Erfahrungen mtt Basta zur Abreifesteuerung in Kartoffeln 

für den Einsatz von Basta in Speise~, Industrie- und Wirtschaftskartoffeln liegen bereits mehr~ 

jährige Ergebnisse aus zahlreichen Feldversuchen als auch aus dem Praxiseinsatz vor. 

Die Anwendung in Pflanzkartoffeln ist bisher ausgenommen, da es bei Applikation von Basta in das 

vollwüchsige, grüne Kraut zu Störungen bei Keimung und Auflauf kommen kann. 

inzwischen hat sich in der Anbautechnik von ?flanzkartoffeln das Krautschlagen durchgesetzt. 

Dabei wird allerdings noch zusätzlich ein Sikkationsmittel eingesetzt, um den gefährlichen 

Wiederaustrieb aus dem Reststengel zu verhindern. 

In mehrjährigen Versuchen zeigte sich, daß bei Einsatz dieser Technik und unter Beachtung 

bestimmter Anwendungsbedingungen der Basta~Einsatz auch in Pflanzkartoffeln möglich ist. 

Hinsichtlich der Knollenqualltät ergaben sich bei Basta~gesteuerter Abreife in Verbindt.rng mit 

mechanischem Krautschlagen positive Effekte auf die Scha!enfestigkeit und die Größensortiemng. 

Basta bewirkte darüber hinaus, daß bei vorhandener Krautfäule die Gefahr einer Knol!eninfektion 

direkt und indirekt gemindert wird. 

Den virusübertragenden Blattläusen wird die Nahrungsgrundlage entzogen, so daß Spätinfektionen 

der Knolle mit Virosen unterbunden werden. Die Schnelligkeit des Wirkungseintritts spielt hierbei 

keine Rolle, da Basta erst nach dem Krautschlagen eingesetzt wird. 

Der Zeitpunkt für die Kombination Krautschlagen/Basta-Einsatz richtet sich nach der Knollengröße 

und dem Stärkegehalt der Knollen. Zahlreiche Versuche ergaben, daß das Keim- und Auflaufver

halten der geernteten Pflanzkartoffeln durch dieses System nicht negativ beeinflußt wird. 

In den Versuchen zur Anwendung von Basta in Pflanzkartoffeln zeigte sich, daß es wichtig ist, auf 

eine gute Schlegelqualität zu achten. Die Schlegeltechnik muß so ausgelegt sein, daß eine Länge 

der Reststengel von 15 bis 30 cm eingehalten wird und über speziell geformte Schlegelmesser 

auch stengel erfaßt werden, die sich zwischen den Dammkronen befinden. 

Es erwies sich als günstig, 2,5 1/ha Basta zur Desikkation in Pflanzkartoffeln entweder in einem 

Arl>eitsgang zusammen mit dem Krautschlagen oder unmittelbar danach auszubringen. 
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Rüdiger Kotzlan und Hans-Joachim Kaiser 

Sandoz Agro GmbH. Langenhagen 

Erfahrungen zum Einsatz von Dicamba im Mais 

Dicamba ist in Deutschland in dem Produkt BANVEL 4 S mit 480 g/1 als Aktivstoff enthalten. 

Im Mais ist die Anwendung mit 0,75 1/ha gegen zweikeimblättrige Unkräuter zugelassen. Mit 

hervorragender Wirkung gegen Ackerwinde (C. arvenslsJ und Zaunwinde {C. sepium) etablierte 

sich das Produkt als Spezlalherbizid gegen Wurzelunkräuter. Dicamba hat indessen auch eine 

ausgezeichente Wirkung gegenüber einer Reihe wichtiger einjähriger dikotyler Maisunkräuter wie 

z. B. Weißer Gänsefuß oder Knöterich-Arten. 

Seit 1991 werden Feldversuche durchgeführt die gezielt den Einsatz gegen einjährige 

Samenunkräuter überprüfen. Die guten Ergebnisse veranlaßten eine Neu-Orientierung im Bezug 

auf Applikationstermin, Aufwandmenge und Kombinationsprodukte. Gmndsätz!lch gilt, daß der 

günstigste Applikationstermin zwischen "Spitzen" und dem 6-Blattstadium des Maises liegt . 

Gleichwohl sollte auch das Stadium der Unkräuter beachtet werden. Die beste Wirkung wird 

erreicht, wenn sich die Unkräuter im 4-8 Bl.attstadium befinden. Dies ist häufig früher als der 

Zeitpunkt für die Applikation gegen die Windenarten. 

Zur Bekämpfung der dikotylen Unkräuter die von Dicamba gut erfaßt werden, ist nicht in jedem 

Falle die höchsts Aufwandmenge von 0, 75 1/ha. notwendig. Der empfohlene frühere 

Anwendungstermin bei einjährigen Unkräutern erlaubt eine Reduzierung auf 0,5 1/ha BANVEL 4 

S. Diese Aufwandmenge sollte auch bei Tankmischungen mit anderen Produkten nicht 

überschritten werden. 

Im Gegensatz zu der bisher durchgeführten relativ späten Applikation gegen Winde mit O, 75 1/ha 

verbessert die frühere Applikation, verbunden mit reduzierter Aufwandmenge, deutlich die 

Verträglichkeit. In Einzelfällen können Symptome wie Blattrolien, stelle Blattstellung oder 

Schrägwuchs bei ungünstigem Witterungsverlauf nach der Applikation weiterhin auftreten. In der 

Regel sind diese Erscheinungen temporär und führen zu keiner Ertragsbeeinf!ußung. Gleiche 

Symptome können allerdings auch durch natürliche Streßfaktoren ausgelöst !Blattrollen bei 

Trockenstreß) werden. 

Bei Mischverunkrautung monokotyler und dikotyler Arten hat sich die Kombination 0,5 1/ha 

BANVEL 4 S und 30 g/ha CATO + 0,3 1/ha Formulierungshilfsstoff 1994 als zuverlässige 

Bekämpfungsstrategie in der Praxis erwiesen. Für Standorte mit reiner zweikeimblättriger 

Verunkrautung sind weitere Tankmischungsempfehlungen in Vorbereitung, 
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M. Flüh 
Ciba-Geigy GmbH 
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Lido sc® und Lido WP® - zwei neue pyridate- und terbuthylazinhältige 
Fertigformulierungen zur Unkrautbekämpfunq in Mais 

Besonders zur Bekämpfung triazinresistenter Unkräuter im Maisbau wurde und wird 
Lentagran erfolgreich eingesetzt. Kombinationen mit anderen Wirkstoffen, 
beispielsweise mit Terbuthylazin, haben sich in Form der Tankmischungen bewährt. 
Die volle Aktivierung der Wirkungs- und Verträglichkeitspotentiale beider Wirkstoffe 
ist nur in Fertigprodukten, in welchen die Anteile der Beistoffe und 
Formulierungshilfsstoffe entsprechend ausgelotet werden können, zu erreichen. So 
ist es gelungen, bei Lido SC die Wirkungsleistung bei guter Verträglichkeit und bei 
Lido WP die maximale Verträglichkeit bei guter Wirkung sicherzustellen. 

Lido WP 
Formulierung: 
Wirkstoffgehalt: 

Aufwandmenge: 

Lido SC 
Formulierung: 
Wirkstoffgehalt: 

Aufwandmenge: 

Spritzpulver 
25% Pyridate 
20% T erbuthylazin 
3-4 kg/ha 

öliges Suspensionskonzentrat 
160 g/1 Pyridate 
250 g/1 Terbuthylazin 
eine Anwendung mit 3 1/ha 
zwei Anwendungen mit je 1,5-2 1/ha 

Für beide Produkte gilt, daß sich durch die Kombination der Wirkstoffe Pyridate und 
Terbuthylazin sowohl eine sehr gute Unkrautwirkung über das Blatt, als auch eine 
Dauerwirkung über den Boden ergibt. Die Wirkstoffe unterstützen sich synergistisch, 
sodaß nahezu alle im Maisbau wichtigen breitblättrigen Unkräuter einschließlich 
triazinresistenter Typen sicher erfaßt werden. Unter bestimmten Bedingungen und 
speziellen Anwendungsverfahren (Splitting-Applikation) werden auch gegen 
Schadgräser (z.B. Hühnerhirse) befriedigende bis gute Nebenwirkungen erzielt. 

®Reg.Warenzeichen Agrolinz Melamin GmbH 
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Ewald Kappes und Manfred Kon.radt 

ZENECA Agro, Emil-von-Behring Str.2, 60439 Frankfurt/Main 

Mikado - ein neues selektives Maisherbizid zur Anwendung im Nachauflauf 

Mikado ist derzeit in Deutschland in der Mittelprüfung zur Unkrautbekämpfung in Mais. In 

Frankreich, Belgien und in der Schweiz ist das Präparat bereits als Maisherbizid zugelassen. 

Mikado ist als Suspemionskonzentrat formuliert und enthält 300 g/1 Sukotrione (ICIA0051) 

aus der neuen Wirkstoffgruppe der T riketone. 

Strukturformel 

0 Cl 

~~-Oso,cH, 
0 

2-(2-chlor-4-mesylbenzoyl) cydo

hexan- 1, 3- dion. 

Der Wirkstoff Sukotrione hat einen Schmelzpunkt von 1.39° C. Der Dampfdruck ist mit 

5,3x10.s hPa (25° C) niedrig. Die Wasserlöslichkeit beträgt bei 25° C 165 mg/l. Die Halbwerts

zeit im Boden lag in deutschen Versuchen (sandiger Lehm-Ton) zwischen 6 und 10 Tagen. 

Die Wirkstoffaufoahme erlolgt über Blatt und Wurzel. Der Wirkstoff wird in Phloem und 

Xylem transportiert, und wird in den Meristemen angereichert. 

Die Wirkung beruht auf einer Hemmung der Carotinoidsynthese und einer photooxidativen 

Zerstörung des Chlorophylls. 

Unkräuter reagieren mit starken Chlorosen. Anschließend nekrotisiert das Gewebe. 

Mikado hat mit 1.5 l/ha eine sehr gute Breitenwirkung. 

Die Anwendung erfolgt im Nachauflauf bis zum 4-Blatt-Stadium der Hirsen und Unkräuter, 

unabhängig vom Entwicklungsstadium des Mais. 

Mikado wird von allen Maissorten und in allen Entwicklungsstadien gut vertragen. Im 

Rahmen der normalen Fruchtfolge ist der Nachbau aller Kulturen möglich. 

Im Vortrag werden deuts.::he Versuchsergebnisse zu Wirksamkeit und Wirkungsspektrum 

vorgestellt. 
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TACCO + BUCTRJL - ein neues Nachauflaufherbizid zur Bekämpfung breitblättriger 
Unkräuter in Mais 

Bei TACco· + BUCTRIL® handelt es sich um eine neue selektive Herbizidkombination aus der 

gemeinsamen Entwicklung von DowElanco und Rhone-Poulenc Agro zur Nachauflauf

anwendung in Mais. 

Die Kombination TACCO + BUCTRIL enthält die beiden Wirkstoffe Metosulam und 

Bromoxynil in einer Konzentration von 100 bzw. 225 g/L Metosulam, ein neuer Wirkstoff von 

DowElanco aus der Gruppe der Triazolpyrimidine, wurde bereits ausführlich in Gent (1993) und 

Hohenheim ( 1994) vorgestellt. 

Metosulam zeichnet sich durch gute Blatt- und Bodenwirkung aus. Diese wird durch die schnell 

einsetzende Wirkung von Bromoxynil über das Blatt in hervorragender Weise ergänzt. Die 

Kombination der beiden Wirkstoffe mit einer Aufwandmenge von 20 g/ha M.etosulam und 225 

g/ha Bromoxynil zeigt eine gute Kulturpflanzenverträglicheit. Sie erfaßt alle wichtigen 

breitblättrigen Unkräuter im Mais, wie Chenopodiwn spp., Atriplex patula, Galiwn aparine, 

Matricaria und Anthemis spp., Solanum nigrum, Arnaranthus retroflexus, Polygonum 

convolvulus, Polygonwn persicaria, Galinsoga spp,, Viola an1ensis sovvie Stellari.a media. 

Triazinresistente Arten werden gleichfalls sicher bekämpft. 

Das Mischprodukt TACCO + BUCTRJL zeichnet sich durch eine schnelle Anfangs- sowie eine 

anhaltende Bodenwirkung aus1 so daß auch spätauflaufende Unkräuter erfaßt werden. Hieraus 

resultiert der Vorteil des flexiblen Einsatzes vom 2- bis 6-Blattstadium der Unkräuter. 

Die Zulassung für TACCO wird demnächst erwartet. Die Markteinführung der Kombination 

TACCO + BUCTRIL ist anfangs als Kombipackung vorgesehen; später wird eine Fertig

formulierung aus beiden Wirkstoffen folgen. 

~ Warenzeichen ff DowElanco 
® eingetragenes Warenzeichen Rhone-Poul-enc Agro 
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M. Flüh und H. Raffel 
CIBA-GE!GY GmbH, Division Agro, Frankfurt/Main 

Prosulfuron - ein neuer herbizider Wirkstoff zur gezielten Bekämpfung 
von Unkräutern in Mais im Nachauflauf 

Prosulfuron ist ein neuer Wirkstoff der Firma CIBA-GEI GY aus der Gruppe der 

Su1fony1harnstoffe zur Bekämpfung von Unkräutern im Nachauflauf in Mais. 

Prosulfuron zeichnet sich durch günstige toxikologische und ökotoxikologische Parameter 

aus: der Wirkstoff hat eine LD50 (Ratte oral) von 986 mg/kg, er ist nicht reizend (Haut 

und Auge), nicht hautsensibilisierend, nicht mutagen und nicht teratogen. Darüber hinaus 

ist Prosulfuron ungiftig für zahlreiche Wildorganismen und weist ein sehr niedriges 

Bioakkumulationspotential auf. 

Chemische Bezeichnung (TIJPAC): 

1-( 4-methoxy-6-methy!-triazin-2-
yl)-3-[2-(3 ,J,J .. trifluoropropy 1)
phenylsulfonyl J-urea 

Prosulfuron wird im Boden überwiegend mikrobiell abgebaut. In Abhängigkeit von der 

Temperatur, der Bodenfeuchtigkeit und anderen Bodenfaktoren wurden Halbwertzeiten im 

Freiland zwischen 8 und 40 Tagen ermittelt. 

Der Wirkstoff wird über die Blätter und Wurzeln der Unkräuter aufgenommen und hemmt 

in der Pflanze das Enzym Acetolactatsynthase. 

Prosulfuron wird mit 15 g/ha Aktivsubstanz in Tankmischung mit dem Netzmittel 

Extravon® eingesetzt. Unabhängig von der Sorte, Entwicklungsstadien und Witterungsbe

dingungen bei der Applikation zeigt der Wirkstoff eine hervorragende Mais-Verträglich

keit. Prosulfuron kontrolliert sicher Amarant, Bingelkraut, Franzosenkraut, Kamille, 

Knöteriche und Vogelmiere. Eine Wirkungslücke stellt Schwarzer Nachtschatten dar. In 

Kombination mit reduzierten Aufwandmengen anderer Wirkstoffe kann die Wirkung auf 

die wichtigen Maisunkräuter Weißer Gänsefuß und Gemeine Melde verstärkt und dann 

auch Schwarzer Nachtschatten gut erfaßt werden. 

Prosulfuron wird als wasserdispergierbares Granulat mit 7 5 % Wirkstoff formuliert. Auf 

der Basis von Prosulforon werden verschiedene Kombinationsprodukte geprüft. 

Literatur: Schulte, M. et al.: CGA 152'005 - a new herbicide for control of broadle
aved weeds in european maize. British Crop Protection Conference 1993 -
Weeds 2-7, S. 53-60. 

® registrierte Marke der CIBA-GEIGY AG, Basel, Schweiz 
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M. Estler 

Technische Universität München, 
Institut für Lmdtechnik, Freising-Weihenstephan 

Strategie einer umweltschonenden Unkrautregu]ierung mit reduziertem Herbizideinsatz aus landtech

nischer Sicht 

Es sind vor allem ökologische und betriebswirtschaftliche Aspekte, die ein zunehmendes Interesse 

an modernen mechanisch/physikalischen Verfahren zur Unkrautregullerung begründet haben. Wenn 

diese jedoch eine echte Alternative zu den bewährten, sehr schlagkräftigen und in der Bekämp

fungswirkung sicheren chemischen Pflanzenschutzmaßnahmen darstellen sollen, müssen sie 

vergleichbare Wirkungen und Ergebnisse gewährleisten. Dies gilt nicht nur für die unkrautregulie~ 

rende Wirkung, sondern auch im Hinblick auf arbeitswirtschaftliche und verfahrenstechnische 

Aspekte sowie die Kosten. 

Da Einzelmaßnahmen derzeit oft nur unzureichend in der Lage sind, diese Forderungen und 

Zielsetzungen zu erfüllen, sind komplette Gesamtkonzepte und möglichst flexible, anpassungsfähige 

Strategien zur Unkrautregu\ierung zu verfolgen. 

Ein derartiges Konzept besteht im wesentlichen aus drei aufeinander auföauenden und miteinander 

verzahnten Teilbereichen: 

vorbeugenden Maßnahmen, die im Rahmen der Erntemaßnahmen mit dem Mähdrescher, bei 

der Bodenbearbeitungs- und Bestelltechnik, sowie bei Fruchtfolgemaßnahmen durchgeführt 

werden können. 

Regulierung der Unkrautpopuiation nach dem "Schadschwellenkonzept. 

Anwendung direkter, !andtechnischer Maßnahmen zur gezielten Regulierung des Unkrautbe

satzes auf eine to!erierbare, den Ku!turpl1anzenbestand nicht gefährdende PflanzenzahL 

Hierfür steht derzeit eine breite Palette technischer Lösungen und Arbeitsverfahren mit teilweise 

sehr breiten, oftmals aber auch sehr spezifischen Wirkeffekten zur Verfügung. Neben rein mechani

schen Maßnahmen Jassen sich auch physikalische Wirkeffekte (Abflammtechnik) und Kombinatio

nen von z.B. mechanischen Maßnahmen + Bandspritzung einsetzen. Insbesondere mit den 

letztgenannten, kombinierten Maßnahmen lassen sich z.B. bei Reihenfrüchten (z.B. Mais) Bekämp

fungseffekte erzielen, die mit denen einer chemischen Behandlung vergleichbar sind. Es können 

jedoch ca. 30 % an chemischen Wirkstoffen eingespart werden, so daß auch umweltrelevante 

Forderungen erfüllt werden können. 
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P. Niemann 

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft 

Institut für Unkrautforschung, Braunschweig 

verändenmgPn der venmkrautung durch mehrjährige Berücksichtigung 

von Schadensschwellen 

Die Berücksichtigung von Schadensschwellen bei der praktischen Un

krautbekämpfung stößt immer noch auf Vorbehalte hinsichtlich der 

von einer Restverunkrautung möglicherweise ausgehenden Folgewir

kungen. Zur weiteren Klärung dieser Frage wurde im Rahmen des in

terdisziplinären Ahlum-Projektes der BBA die Entwicklung der Ver

unkrautung systematisch verfolgt. Neben dem tatsächlichen Besatz 

wurde seit 1987 zusätzlich der Samenvorrat im Boden ermittelt. In 

einer dreigliedrigen Fruchtfolge (Zuckerrüben, Winterweizen, 

Wintergerste) wurden 9 Jahre (von 1982 bis 1990) in den Ge

treidearten jährlich 3 Varianten der Unkrautbekämpfung realisiert 

(I = nur Bekämpfung von Cirsium arvense, II= Berücksichtigung von 

Schadensschwellen, III Bezugsvariante mit nahezu vollständiger 

Bekämpfung). In Zuckerrüben erfolgte einheitlich für alle Varian

ten eine nahezu vollständige Ausschaltung des Unkrautaufwuchses. 

Seit 1991 wird auch in Getreide einheitlich nahezu vollständig be

kämpft, um den Rückgang der bis dahin in den Varianten erreichten 

Unkrautdichten verfolgen zu können. 

Der Unkrautsamenvorrat im Boden war in der Schadensschwellenvari

ante nach 9jähriger Versuchsdauer etwa doppelt so hoch wie bei 

vollständiger Bekämpfung und verzehnfachte sich in der Variante I. 

Die tatsächliche Verunkrautung im Feld wies weniger große Unter

schiede zwischen den Varianten auf. Sowohl das räumliche Vertei

lungsmuster als auch das Artenspektrum änderten sich im Versuchs

zeitraum nicht. 

Mit der 1991 begonnenen einheitlichen Behandlung des Gesamtver

suchs mit praxisüblichen Standardmaßnahmen konnten die Unkräuter 

in allen 3 Varianten ausreichend bekämpft werden. Bei weitgehender 

Verhinderung eines Sameneintrags in den Boden ging der Samenvorrat 

in den 3 Jahren von 1991 bis 1993 in den Varianten I und II um ca. 

50 % wieder zurück. 
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W. R. Schäufeie und A. Büchse 

Institut für Zuckerrübenforschung, 37030 Göttingen 

Zum Einfluß einzelner Unkrautarten auf die Entwickhmg von Zuckerrüben 

Über den Einfluß einzelner Unkrautarten im Zuckerrübenbestand auf Entwickiung, Ertrag 

und Qualität der Kulturpflanze ist nur wenig bekannt. Am Beispiel eines hochwachsenden 

(hier Chenopodium album) und eines niedrigwachsenden Unkrauts {hier Lamium spp.) in 

definierten Dichten (Chenopodium album 0; 0,3 und 0,6 PfUm 2 ; Lamium O; 3 und 

6 PfL/m 2
) wurde 1993 in einem zweifaktoriellen Feldversuch das Wachstum von Zuckerrü

ben und Unkräutern untersucht. Die Verunkrautungsdichten wurden aus der natürlichen 

Uokrautflora heraus erstellt. Es wurde eine möglichst gleichmäßige Verteilung der beiden 

Unkrautarten in den einzelnen Parzellen angestrebt. 

Der Kulturdeckungsgrad wurde durch die Unkräuter nicht, die Wachshöhe der Zuckerrü

ben nur bei hohen Chenopodium-Dichten beeinflußt. 

Der Riibenertrag wurde durch 0,3 Chenopodium album/m2 um 9, durch 0,6 Chenopodium 

album/rn 2 um 16 % reduziert. Beide Ertragsminderungen waren signifikant. Durch 

3 Lamium spp./m 2 wurde der Ri.ibenertrag nicht, durch 6 Lamium spp./m 2 um 4 % redu

ziert. Diese Ertragsminderung war jedoch nicht signifikant, 

Durch die Unkräuter in den eingestellten Dichten kam es bei der Rübenquafüät nicht zu 

Beeinträchtigungen. 

Die Chenopodium- und Lamiumpflanzen entwickelten sich sehr zügig. Mitte Juli war an 

den Lamiumpflanzen ein starker Befall durch Mehltau- und Rostpilze zu beobachten. Zwi

schen Chenopodium alburn und Lamium spp. traten keine signifikanten Wechselwirkungen 

auf. 

Im Mittel war die photosynthetisch aktive Strahlung (PAR) bei einer Unkrautdichte von 

0,6 Chenopodium .album/rn 2 um 15-20 % reduziert 

Vor dem Hintergrund der in der Literatur beschriebenen Ergebnisse waren hier niedrig

wachsende Unkräuter, wie Lamium spp., bis zu 15 % Bodenbedeckung tolerierbar. Eine 

Unkrautdichte von 0, l Chenopodium album/m 2 ., wie sie Neururer als ökonomisch tolerier

bare Unkrautdichte vorschlägt, scheint - nach Intcrpolierung der vorliegenden Ergebnisse 

- auch hier gültig zu sein. 
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H. Nordmeyer 

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, 

Institut für Unlcrautforschung, Braunschweig 

Neue Wege in der Unkrautbekämpfung 

Bei der konventionellen Applikationstechnik wird angestrebt, die Spritzbrühe möglichst 

gleichmäßig auf der Behandlungsfläche zu verteilen. Unkräuter treten jedoch auf Acker

schlägen häufig nesterweise auf. Derartige Nester können über viele Jahre ortsstabil sein. 

Unter diesen Gesichtspunkten ist eine Ganzflächenbehandlung mit Herbiziden als Fehlap
plikation anzusehen. Es werden auch solche Teilflächen behandelt, auf denen eine 

Unkrautbekämpfung nicht erforderlich ist (Schadensschwelle unterschritten) oder geringere 
Aufwandmengen ausreichen (Wirkstoffverfügbarkeit). 

ferner weisen Böden teilweise eine hohe Variabilität ihrer Eigenschaften auf. Dies kann da

zu führen, daß auf Teilflächen mit geringer Adsorption und/oder hoher Durchlässigkeit ein 
erhöhtes Herbizid-Verlagerungspotential besteht. 

Es wird ein teilschlagorientiertes Herbizid-Behandlungskonzept (Insellösung) auf der 
Grundlage von Luftbildern, Unkrautkartierungen und Bodenuntersuchungen vorgestellt 

Luftbilder erlauben das Erkennen von Bodenunterschieden und Unkrautverteilungsmustern 

im Frühstadium einer Kultur, so daß teilweise auf aufwendige Bodenprobenahmen und 

Unkrautkartierungen verzichtet werden kann. Alle Daten werden mit Hilfe eines 

Geographischen Informationssystems (GIS) aufgearbeitet bzw. digitalisiert, um so Teil
flächen mit bestinunten Merkmalsausprägungen abgrenzen zu können. Es entstehen digitale 

Unkraut- und Bodenschlagkarten, die die Grundlage für eine teilflächenbezogene Unkraut

bekämpfung bilden. Es werden die Möglichkeiten einer teilflächenbezogenen Unkrautbe

kämpfung auf der Basis des Schadensschwellenkonzepts aufgezeigt, um so das Potential der 

Umweltentlastung durch Verzicht auf Gauzflächenapplikationen abzuleiten. 

Für eine Anpassung von Pflanzenschutzmaßnahmen an lokale Standortunterschiede werden 

Techniken zur Ortung und Navigation eingesetzt (Satellitennavigationssysteme: Global 
Positioning System ~ GPS). Diese dienen zur räumlichen Erfassung von Probenahme- und 

Bonitierungspunkten sowie zur Ortung und Navigation landwirtschaftlicher Fahrzeuge. 

ferner sind zur Umsetzung dieses Konzepts für die Dosienmg der Herbizide 

Direkteinspeisungssysteme erforderlich. 
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T. M. Woll; F. R Hall und S. K Harrison 

Lab for Pest Control Application Technology (LPCAT), The Ohio State University 

Ohio Agricultural Research and Development Center (OARDC), Wooster, Ohio, USA 

Herbizidapplikation im Nachauflauf im pfluglosen Getreidebau 

In Nordamerika -..-vird pflugloser Getreidebau als Erosions- und Austrockrmngsschutz sowie zur 

Einsparung von Treibstoff zunehmend praktiziert. Trotzdem werden neue Spritztechnologien 

überwiegend auf konventionell bearbeiteten Versuchsflächen geprüft. Über besondere Bedingungen, 

'Wie sie im pfiuglosen Ackerbau herrschen, zum Beispiel die Durchdringung der Spritzwolke bei 

Gegenwart von Getreidestoppeln, ist wenig bekannt. 

Mit Hilfe eines fahrbaren Laborspritzgerätes wurde die Herbizid-Dosisübertragung auf Unkräuter in 

einem simulierten Weizenstoppelfeld unter Einfluß mehrerer Applikationsfaktoren untersucht. 

Amaranthu.s hybridus L. und Setariafaberi Henm. wurden unter 11 Stopppelfeld11
- Bedingungen oder 

Bedingungen eines "bearoeiteten Feldes" (keine Stoppel) mit lmazethapyr behandeh. Im 

"Stopppelfeld" war die Wirkung von Imazethapyr auf A. hybridus und S. faberi gegenüber dem 

"bearbeiteten Feld" um ungefähr 50% reduziert. Höhere Spritzvolumen, langsamere Fahrge

schwindigkeit und vertikale Düsenorientierung schwächten die Stönvirkung der Stoppel am besten 

ab. Allerdings verbesserten diejenigen Methoden, die am meisten Be]agsmasse hinterließen, die 

Wirkung von Imazethapyr nicht unbedingt. Zum Beispiel wurde der durch Stoppel verursachte 

Belagsverlust auf A. hybridus durch Anwendung von einem höherem Spritzvolumen soMe gröberem 

Tropfenspektrum zwar um 13% (von 30% auf 17%) reduziert, aber die Wirkung von Imazethapyr 

blieb trotzdem unverändert bei der durch die Stoppeln verursachten Reduzierung von 53% im 

Vergleich zu einer konventionell bearbeiteten Versuchsfläche. Diese Resultate deuten daraufhin, 

daß Verteilungsqualität aufUnkrautoberllächen einen wichtigen Teil der Wirkung von Imazethapyr 

bestimmt, und daß die Bestimmung der Belagsmasse allein nicht genug Information über die 

Wirkung dieses Herbizides bietet_ 
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A. Bennewitz 1), B. Pailutt 2) 

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, 
1) Versuchsfeld Kleinmachnow 
2) Institut für integrierten Pflanzenschutz, Kleinmachnow 

Langzeiteffekte der Fruchtfolge und Unkrautbekämpfung auf Konkurrenz und Popu1ations

dynamik von Unkräutern in Wintergetreide 

Die Entwicklung einer langfristig ausgerichteten Strategie für ökonomisch und ökologisch 

gerechtfertigte Unkrautbekämpfungsmaßnahmen erfordert Langzeitexperimente mit 

ganzheitlichem Ansatz. 

Im 1985 angelegten Dauerversuch auf einem sandigen Lehmboden des Standortes Glaubitz wird 

deshalb der Einfluß 

der Fruchtfolge (50 % Getreide; 100 % Getreide) 

der Bodenbearbeitung bzw. mechanischen Unkrautbekämpfung 

(Pflugfurche; Pflugfurche + Schälen + Striegeln) und 

des Herbizideinsatzes (unbehandelt; 100 % Standardaufwandmenge; 50 % Standardaufwand

menge; 2 x 50 % bzw. ab 1992 25 % Standardaufwandmenge; situationsbezogener Herbizid

einsatz) 

auf die Konkurrenz und Populationsdynamik der Unkräuter im Getreide und andere hier nicht 

vorgestellte Prüfmerkmale untersucht 

Der 100 %ige Anbau von Getreide war mit einem kontinuierlichen Anstieg der Verunkrautung 

verbunden und zeigte sich in der Zunahme der Dichte von sowohl dikotylen Arten als auch von 

Apera spica-venti und Agropyron repens. Bereits nach 4 Jahren erforderte die starke Verunkrau

tung von Agropyron repens nach unterlassener Stoppelbearbeitung den Einsatz eines Graminizids. 

Der Besatz von Apera spica-venti, der in der Fruchtfolge mit 50 % Getreide auch im 8. Ver

suchsjahr noch keine gesonderte Herbizidanwendung bedurfte, überschritt im Getreidedaueranbau 

ebenfalls nach einer Laufzeit von 4 Jahren die zu tolerierende Verunkrautungsstärke, so daß der 

Einsatz eines Graminizids (Isoproturon) notwendig wurde. Bei den dikotylen Unkräutern deutet 

sich eine Zunahme von Stellaria media in der Fruchtfolge mit 50 % Getreide und von Viola 

arvensis bei 100 % Getreide an. Der durch den Herbizideinsatz erzielte Mehrertrag, der insbe

sondere in der Fruchtfolge mit 50 % Getreide in den ersten Jahren wirtschaftlich bedeutungslos 

war, stieg mit der Versuchsdauer kontinuierlich an und hat im Getreidedaueranbau in den letzten 

Jahren zu Mehrerträgen bis zu ca. 25 % geführt. In der Rangfolge der herbizidbedingten Mehr

erträge steht dabei Wintergerste vor Winterweizen und Winterroggen. Zwischen den Varianten 

50 % und 100 % der Standardaufwandmenge konnten bisher weder in der Populationsdynamik 

der Unkräuter noch im Getreideertrag signifikante Unterschiede ermittelt werden. 
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A Häusler und R Nordmeyer 

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, 
lnstitut für Unkrautforschung, Braunschweig 

Einfluß von Bodeneigenschaften auf die Unkrautverteilung 

Die Verteilung von Unkräutern auf Ackerstandorten ist häufig nicht gleichmäßig, Es wird 

eine mehr oder weniger ausgeprägte Nesterbildung beobachtet. Das Verteilungsmuster einer 

Unkrautpopulation resultiert aus dem Zusammenwirken zahlreicher Standortfaktoren, Es 

lassen sich innere und äußere Faktoren unterscheiden; neben den artspezifischen Etablie

rungs- und Wachstumsstrategien sind kleinräumige Unterschiede der Standortbedingungen 

zu nennen. Insbesondere dem Boden kommt aufgrund seiner heterogenen Zusammenset

zung, seiner Funktion als Pflanzenstandort sowie seiner relativ geringen zeitlichen Varia

bilität eine besondere Bedeutung zu, 

Der Einfluß variabler Bodeneigenschaften auf Struktur und Dichte einer Unkrautpopulation 

wurde anhand der Unkrautarten Polygonum amphibium, Cirsium arvense, Veronica 
hederifolia und Alopecurus myosuroides auf 3 Ackerstandorten im Raum Braunschweig 

untersucht Auf der Basis von schlagspezifischen Probenahmerastern erfolgten Unkrautbo

nitierungen und Bodenprobenahmen, Die Bodenproben wurden aus Obis 30, 30 bis 60 und 

60 bis 90 cm Tiefe entnommen. Untersucht w1Jrden die Korngrößenzusammensetzung, der 

Gehalt an organischem Kohlenstoff (Corg), Gesamtstickstoff, Phosphor, Kalium und 

Magnesium, der pH-Wert und der Bodenwassergehalt Die statistische Verrechnung 

bestätigte die Signifikanz zahlreicher Beziehungen zwischen Unkrautbesatz und Bodenei

genschaften. Die Korngrößenzusanunensetzung und der Gehalt an organischem Kohlenstoff 

des Bodens sind neben den Nährstoffgehalteu als Haupteinflullgrößen herauszustellen, Für 

Po/ygonum amphibium wurde eine enge positive Korrelation zwischen der Pflanzendichte 

und dem Phosphorgehalt der mittleren Bodenschicht festgestellt Des weiteren bestanden 

deutliche Znsanunenhänge zwischen den Tongehalten der unteren Bodenschicht und der 

Verteilung von Polygonum amphibium. Für Cirsium arven.se konnten keine eindeutigen 

Abhängigkeiten festgestellt werden, Veronica hederifo/ia zeigte keine ausgeprägte 

Beziehung zu den untersuchten Bodeneigenschaften; allerdings wurden hohe Besatzdichten 

vorwiegend auf Schlagbereichen mit niedrigen C0 ,g - und hohen Sandgehalten ermittelt Die 

in vorhergehenden Untersuchungen (1992) ennittelte Lage und Ausdehnung eines 

Alopecurns myosuroides-Nestes konnte für den Versuchszeitraum 1993 bestätigt werden, 

Die A/opecurus-Verteilung war ortsstabiL Das nesterartige Auftreten der untersuchten 

Unkrautarten unterstützt die Notwendigkeit einer teilflächenspezifischen Anwendung von 

Herbiziden, 
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Bodenvariabilität und Verhalten von Pflanzenschutzmitteln 

Für einen langjährig ackerbaulich genutzten Standort wurde die räumliche Variabilität aus

gewählter Bodeneigenschaften (C0 ,g, Körnung) sowie die Adsorption (Kd-Wert) und die 

Verlagerung von Herbiziden ennittelt. Dazu wurden auf dem lO ha-Ackerschlag Bodenpro

ben in einem 45 x 45 m Raster aus 3 Tiefen (0 bis 30, 30 bis 60 und 60 bis 90 cm) ent

nommen und einzeln analysiert. Zur Beschreibung der Ortsabhängigkeit der ermittelten 

Daten wurden geostatistische Berechnungen (Sem.ivariogramme, Kriginginterpolation) 

durchgeführt. Das Semivariogramm gibt die Reichweite der räumlichen Abhängigkeit und 

die Varianz an, Die Kenntnis der Semivariograrnme ist Voraussetzung für die Kriging

interpolation, auf deren Grundlage die räumliche Variabilität der einzelnen Parameter 

ermittelt und dargestellt wurde. Unter Berücksichtigung der räumlichen Bodenvariabilität 

und der Kd-Werte wurden Simulationsrechnungen mit dem Modell PRZM/PELMO zur 

Verlagerung des herbiziden Wirkstoffs Terbuthylazin durchgeführt. 

Der organische Kohlenstoffgehalt (Corg) zeigte deutliche Verteilungsmuster mit Anreiche

rungs- und Verarmungszonen in allen betrachteten Tiefen. lm Oberboden konnten C0 ,8.

Gehalte von 0,83 bis 2,3 % ermittelt werden. Da der C0 , 8 -Gehalt im Boden eine steuernde 

Größe für die Höhe der Adsorption von Pflanzenschutzmitteln darstellt, ist mit einer unter

schiedlichen Rückhaltewirkung im Boden zu rechnen. Aus der Schwankungsbreite der 

Sandgehalte (21,3 bis 79,9 %) konnte eine körnungsbedingte, stark variierende Durchlässig

keit des Bodens für Sickerwasser abgeleitet werden. 

Bei den Simulationsrechnungen (Applikation: l kg Wirkstoff am 1. Oktober; Standardkli

maszenario mit 750 mm Niederschlag/Jalu) zeigte sich in Abhängigkeit von den räumlich 

variierenden Bodeneigenschaften C0 ,g und Körnung eine Verlagerungstiefe von 14 bis 26 

cm im Winterhalbjahr. Die Verlagerungstiefe ist mit dem C0 ,g-Gehalt und der Adsorption 

negativ korreliert. Dagegen zeigt sieb eine positive Korrelation zum Sandgehalt. Hohe 

Sandanteile im Boden bedingen eine erhöhte Durchlässigkeit und damit eine verstärkte 

Verlagerung im Bodenprofil. Die Ergebnisse verdeutlichen, daß die Teilflächen eines 

Ackerschlages hinsichtlich des Verlagerungspotentials für Pflanzenschutzmittel differen

ziert zu betrachten sind. Aus den Ergebnissen kann im Hinblick auf eine Minimierung von 

Grundwasserkontaminationen mit Pflanzenschutzmitteln die Notwendigkeit einer teilflä

chenorientierten Anwendung abgeleitet werden. 
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Monitoring von Wirkungsdifferenzen bei Herbiziden Grundlagen zur Bewertung in 

Nutzen-Risiko-Abschätzungen.. 

Bei der Nutzensbewertung von Pflanzenschutzmitteln wird u.a. die Ersetzbarkeit von Mitteln 

beurteilt. Dazu sind Informationen über die sich durch die genetisch und ökologisch bedingte 

Variabilität der Unkrautarten ergebende Selektion von Toleranz bzw. Resistenz gegen Herbizide 

notwendig. Aus den ersten Ergebnissen einer Beispielsuntersuchung an Ackerfuchsschwanzgras 

(Alopecurus myosuroides HUDS.) werden methodische Erkenntnisse zum Monitoring der differen

zierten Reaktion des Ungrases auf Isoproturon (Arelon, 3 l/ha) und Fenoxaprop-ethyl (Ralon 

3 l/ha) (vorwiegend in Niedersachsen und Schleswig-Holstein) vorgelegt. 

Für den Vegetationstest im Klimaraum (20°C, Taglänge 12 h) wurden Pflanzen aus Sammelproben 

(Saatgutmischung ausgewählter Pflanzen eines Schlages) und Individualproben (Saatgut von jeweils 

20-25 Einzelpflanzen des Schlages) herangezogen und im Zwei- bis Dreiblattstadium mit den 

Testherbiziden behandelt. Der Verlauf der Herbizidwirkung wurde über 17 Tage beobachtet. 

Den höchsten Grad der Toleranz gegen beide Wirkstoffe zeigte eine Herkunft aus England 

(Peldon). Die als resistent vermuteten deutschen Herkünfte erreichten unter den „harten" Testbe

dingungen diesen Resistenzgrad nicht, ihre abgestufte Toleranz reicht aber aus, um in der Praxis 

erhebliche Bekämpfungsschwierigkeiten zu verursachen. Resistenz gegen Fenoxaprop-ethyl war 

meist nicht mit Resistenz gegen Isoproturon gekoppelt. Für die Probenahme ergibt sich die 

Empfehlung, Sammelproben zu vermeiden und nur Saatgut von Einzelpflanzen in bestimmten 

Abständen in einer Linie diagonal über den Schlag zu ernten, da nur so eindeutige Aussagen zum 

Resistenzstatus auf dem Schlag insgesamt wie auch auf Teilflächen möglich sind. Beim Vergleich 

der Testergebnisse mit den Angaben zur Schlaghistorie zeigte sich, daß für 90 % der untersuchten 

Flächen das Testergebnis mit den Bekämpfungsergebnissen übereinstimmte. Die Auswertung der 

z.T. 10 Jahre umfassenden Aufzeichnungen läßt vermuten, daß die Selektion einer Fenoxaprop

ethyi-resistenten Ackerfuchsschwanz-Population auf dem Schlag über 5-6 Jahre verläuft 
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Charakterisierung der Blattoberflächen vrichtiger Kulturpflanzen 

Blattoberflächen schützen nicht nur die Pflanzen vor zu starkem Wasserverlust und ungünstigen 

Umwelteinflüssen, sondern sie beeinflussen auch das Eindringen von Schadorganismen und die 

Aufnahme von Pflanzenschutzmiiteln über das Blatt. Eine bessere Kenntnis der morphologischen, 

chemischen und physikalisch-chemischen Beschaffenheit der cuticularen und epicuticularen 

Schichten könnte dazu beitragen, das Verhalten pathogener Organismen und Parasiten auf den 

Blattoberflächen besser zu analysieren oder die Eigenschaften von Pflanzenschutzmittel

Formulierungen zu optimieren. 

An Blattoberflächen von 13 Kulturpflanzen mit insgesamt 31 Sorten VvUrden daher folgende 

Parameter untersucht: 

- Oberflächenstruktur der Ober- und Unterseite der Blätter mittels Tieftemperatur

Rasterelektronenmikroskopie 

- chemische Zusammensetzung der Oberflächenwachse durch gaschromatographische Analyse 

- Benetzbarkeit der Blattoberflächen durch Messung der Kontaktwinkel von Wassertropfen mit und 

ohne Netzmittelzusatz 

- pH-Werte der Blattoberflächen. 

Unterschiede in den epicuticularen Wachsstrukturen konnten nur zwischen den Pflanzenarten, nicht 

aber zwischen den Sorten der gleichen Art beobachtet werden. 

Auch hinsichtlich der Zusammensetzung der Obertl.ächenwachse konnten mit der verwendeten 

Methode nur zvvischen den Arten eindeutige Unterschiede gefunden werden_ 

Die Oberflächenstrukturen der Blätter korrelierten gut mit den erwarteten Benetzungseigenschaften 

Wie bei den Unkräutern (1) waren die pH-Werte der Blattoberflächen einiger Pflanzenarten (z.B. 

Baumwolle) deutlich höher als die der anderen untersuchten Kulturpflanzen. Wintersorten wiesen 

meist einen höheren Blattoberflächen-pH auf als Sommersorten. 

Die Resultate werden an einigen Beispielen dargestellt und diskutiert. 

(!) Harr, l et al (1991). The Leaf Surface ofMajor Weeds (Sandoz Agro LTD, Basel) 
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Zur Keimungsbio1ogie des Kompaß-Lattichs (Lactuca rerriola L) 

Der Kompaß-Lattich (Lactuca serriola L.) gehört zur Familie der Compositae. Er ist übervvinternd 

einjährig oder zweijährig, wird bis zu 2 m groß und vermehrt sich generativ. Die Samenproduktion 

liegt zwischen 8.000 und 10.000 Samen pro Pflanze. Die Samen tragen einen Pappus und werden 

vom Wind verfrachtet. Der Kompaß-Lattich kommt in fast ganz Europa vor; zudem in Nord

amerika und Australien. Er bevorzugt offene, trockene bis mäßig trockene1 stickstoffhaltige sowie 

nährstoff- und basenreiche Standorte. Seine lange Pfahlwurzel macht ihn unempfindlich gegen 

zeitweises Austrocknen des Bodens. Der Kompaß-Lattich tritt deshalb vor allem an Wegrändern, 

auf Bahndämmen, Schuttplätzen und Ödflächen auf, selten dagegen in intensiv bewirtschafteten 

Ackerflächen. Seit einigen Jahren kommt er allerdings häufig in stillgelegten Flächen vor, wo er 

dann oft bestandesbildend auftritt. 

Die vorliegenden Untersuchungen zur Keimungsbiologie des Kompaß-Lattichs sollten 

zeigen, unter welchen Bedingungen seine Samen keimen und ob zu erwarten ist, daß diese Art 

nach der Stillegung zu einem Problemunkraut in der Folgekultur wird. 

Die Untersuchungen wurden an 6 Samen-Herkünften durchgeführt, 4 von 1993, 1 von 1990 und 

1 von 1972. Die Lebensfähigkeit der jüngsten Samen-Herkünfte betrug 94, 85, 83 und 67 %, die 

der von 1990 stammenden Samen 27 %. Die Herkunft von 1972 enthielt keine lebensfähigen 

Samen mehr. Der Einfluß der Temperatur auf die Keimfähigkeit wurde bei 10, 15, 201 25 und 

30 'C mit und ohne Beleuchtung geprüft. Mit Licht Jagen die Keimfähigkeiten über alle Herkünfte 

hinweg zwischen 87 und 100 %, ohne deutliche Unterschiede zwischen den Temperaturstufen. 

Allerdings war die Keimgeschwindigkeit bei 20 und 25 'C höher als bei den anderen Temperatu

ren. Deutlich geringer waren die Keimfähigkeiten dagegen unter Lichtausschluß. Sie erreichten nur 

Werte zwischen 18 und 33 %; auch die Keimgeschwindigkeiten waren in der Regel signifikant 

geringer. Eine Dormanz konnte bei den Samen nicht festgestellt werden. Der Einfluß der Wasser

versorgung auf die Keimfähigkeit wurde bei 0, -0,75, -1,50, -2,50 und -5,00 bar geprüft. Mit 

sinkender Wasserverfügbarkeit nahm die Keimgeschwindigkeit ab, eine deutliche Re.duktion der 

Keimfähigkeit auf 27 bis 60 % im Vergleich zu 94 bis 100 % wurde erst bei der geringsten 

Wasserversorgung erreicht. 

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, daß der Kompaß-Lattich fast nur auf offenen Flächen 

keimen kann, allerdings in einem relativ weiten Temperatur- und Feuchtigkeitsbereich. Dies erklärt 

das häufig massenhafte Auftreten des Kompaß-Lattichs auf mäßig begrünten stillgelegten Flächen. 

Eine stärkere Gefährdung der Folgekultur ist jedoch aufgrund der äußerst kurzen Lebensdauer der 

Samen nicht zu erwarten. 
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Veränderung des Fetisänremusters in den Memlmmlipiden Metribuzin
resistenter Chenopodium · rubrom Zellsuspensionslmlturen 

Aus photoautotrophen Zellsuspensionskulturen von Chenopodium rubrum wurden acht 
Metribuzin-resistente Linien selektioniert und ihre Wachstumseigenschaften und 

photosynthetische Kapazität charakterisiert. Unsere Untersuchungen zeigten, daß der 
Resistenz-Mechanismus auf einem veränderten Dl-Protein des PS ll beruht. Dieses 
Protein wird vom chloroplastidären psbA-Gen codiert und ist verantwortlich für die 

Bindung von Herbiziden an der Bindungsstelle des sekundären Elektronenacceptors QB· 

Sequenzanalysen des psbA-Gens ergaben unterschiedliche Zweifach- und Dreifach

Mutationen im Dl-Protein der Mutanten. Untersuchungen zur Kreuzresistenz der acht 
Mbz-resistenten Linien gegen verschiedene PS II Herbizide zeigten, daß jede Linie über 

ein spezifisches Kreuzresistenz-Muster verfügt. 

Im Zusammenhang mit diesen Untersuchungen zu molekularen Ursachen der Resistenz 
wurden die Veränderungen im Fettsäuremuster verschiedener Membranlipide, z.B. 

plastidärer Mono- und Digalactosyldiacylglycerine sowie extraplastidärer 

Phosphatidylcholine und -ethanolamine, Mbz-resistenter Zellsuspensionskulturen von C. 

rubrum untersucht und mit dem l'ettsäuremuster des Wildtyps verglichen. Unsere 
Ergebnisse zeigen, daß das Resistenzverhalten der C. r,..,1.brum Zellen zum Teil durch 
ein verändertes thermotropes Verhalten der Membranlipide beeinflußt sein könnte. 
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RPA30930H - eine neue Wirkstoffkombination zur Bekämpfung von Schadgräsern und Samenunkräutern 

in Wintergetreide 

Der Wirkstoff Flurtamone wird seit 1991 in verschiedenen Kombinationen, vornehmlich mit Diflufenican 

zur Unkrauthekämpfung in Wintergetreide in Deutschland getestet. Aus entsprechenden Vorversuchen 

wurde die Formulierung RPA.30930H (SC; 250 g/1 Flurtamone und 100 g/1 Diflufenican) ausgewählt. Die 

Ergebnisse aus 30 Feldversuchen in den Jahren 1993 und 1994 in allen Wintergetreidearten werden darge

stellt. 

Flurtamone greift wie Diflufenican in die Karotinoid-Biosynthese ein. An empfindlichen Pflanzenarten 

zeigt sich dies in Ausbleichen und zum Teil violetten Verfärbungen der Gewebe. Es wird über das Hypo~ 

kotyl und über die Blätter aufgenommen. 

Nach bisher vorliegenden Ergebnissen neigt Flurtamone nicht zur Versickerung. Flurtamone ist in erster 

Linie gegen Windhalm (Apera spica~venti) wirksam. Gegen breitblättrige Unkrautarten wie Galium apa

rine, Stellaria media, Lamium-Arten oder Viola-Arten ist es gut wirksam, wenn auch für praktische Be

lange allein nicht ausreichend. Veronica-Arten und Alopecurus myosuroides werden nicht erfaßt. 

RPA.30930H ist ein Herbizid zur Nachauflauf-Anwendung im Herbst. Sein Wirkungsspektrum erstreckt 

sich über alle wichtigen dikotylen Unkrautarten und Windhalm. Bei einer Aufwandmenge von 0,75-1,0 

J/ha wird eine sichere Unkrautkontrolle erzielt. Die Wirkung von RPA.30930H resultiert aus einer sehr 

guten Ergänzung der Leistungsfähigkeit der beiden Einzelwirkstoffe. 

Aus der Kombination von Flurtamone mit Diflufenican, das vor allem dikotyle Unkrautarten sehr gut 

bekämpft, ergibt sich ein breit und sehr sicher wirksames Produkt. Diese erhöhte Wirkungssichereit von 

RPA.30930H zeigt sich besonders deutlich bei Apera spica-venti und Galium aparine. 

Da weder Flurtamone noch Diflufenican eine ausreichende Wirkung gegen Ackerfuchsschwanz aufweisen, 

kann RPA.30930H nur auf Standorten eingesetzt werden, auf denen diese Schadpflanzen keine Bedeutung 

haben. 

RPA.30930H ist in den Wintergetreidearten Weizen, Gerste, Roggen und Triticale sehr gut verträglich. 

Lediglich in Winterweizen wurden mit einsetzender Vegetation geringfügige Symptome in Form von chlo

rotischen Verfärbungen beobachtet. Die Ermittlung der Kornerträge ließ in keinem Fall einen negativen 

Einfluß der Herbizid-Behandlung erkennen. 
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Rebell - das ideale Basisherbizid für Unkrautbekämpfungssysteme in 

zuckerrüben 

Rebell ist ein neues Kombinationsprodukt, bestehend aus 50 g/1 in 

Quinmerac + 400 g/1 Chloridazon, das von der BASF Aktiengesell

schaft für die Unkrautbekämpfung in Zuckerrüben für Deutschland 

entwickelt wurde. Andere Länder haben andere Formulierungen 1 damit 

optimale Unkrautbekämpfung garantiert ist und den Gewohnheiten der 

Landwirte Rechnung getragen wird. Durch diese Fertigformulierung 

werden alle wichtigen Unkräuter, einschließlich der Problemunkräu

ter Galiurn aparine und Aethusa cynapium bekämpft. Da beide Produk

te sowohl über die Wurzel als auch über das Blatt aufgenommen wer

den, kann Rebell flexibel vom Vorauflauf bis hin zum Nachauflauf 

eingesetzt werden. Diese Eigenschaften machen Rebell zur idealen 

Basis-Komponente in Zuckerrüben. 

Da keine Schadschwellen und auch keine Minderwirkungen geduldet 

werden, darüberhinaus auch spätere Keimwellen der Unkräuter noch 

erfaßt werden müssen, wird die Unkrautwirkung bei einmaliger An

wendung, über die Systeme und bis hin zu den Splittings, für 

Deutschland und Frankreich beschrieben. 

Obwohl nur eine kleine Anzahl von Unkräutern, wie Chenopodium, Ma

tricaria, Galium, Mercurialis 1 Stellaria, Fallopia, Polygonum avi

culare, Aethusa cynapiurn, Veronica und Raphanus zu den am häufig

sten auftretenen Unkräutern zählen, ist die Anzahl der zu bekämp

fenden Arten weit höher. 

Da die landwirtschaftliche Praxis in der Unkrautbekämpfung entwe

der Systeme (VA bis NA) oder Splittings (nur NA) anwendet, werden 

diese näher beschrieben. Obwohl die Galium- und Aethusa-Wirkung im 

Rebell nur durch die Anwendung der vollen Menge von 250 g a.S./ha 

Quinmerac zu erzielen ist, kann auch Quinmerac durch Herbizide mit 

unterstützender Wirkung auf diese Unkräuter teilweise ersetzt 

werden. Obwohl eine ganze Reihe von Lösungsmöglichkeiten 

existieren, stellt Rebell mit seinen Formulierungen in den Ländern 

eine Bereicherung zur Lösung der Unkrautprobleme dar. 
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,t:um Wirkmechanismus des _herbiziden ChinoJincarbonsäurederivats Quinmerac 

Das Chinohncarbonsäurederivat Quinmerac (7-Chlor-3-methyl·-8-chinolincarbonsäure. 

BAS 518 ,, H) ist ein neuer, herbizider Wirkstofftyp, der selektiv in Zuckerrübe, Raps und 

Getreide besonders Klettenlabkraut (Galium aparine L) bekämpft Die beobachteten, frühen 

Wirksymptome an diesem Problemunkraut mit diageotroper Sproßkrümrnung, epinastischer 

Blattbewegung und Hemmung vornehmlich des Sproßwachsturns sind charakteristisch für 

auxinaktive Wirkstoffe. Die Untersuchung des Phytohormonhaushalts in Sprossen von 

Gaiium-Pflanzen in Hydrokultur ergab als auffälligste Effekte, daß schon 1 h nach Wurzel

applikation von Quinmerac (1 10 µM) die Bildung von Ethylen und seiner Stoffwechsel

vorstufe 1-Aminocyclopropan-1-carbonsäure konzentrationsabhängig stimuliert wurde. 

Ebenso nahm der Abscisinsäure(ABA)-Gehait im Sproßgewebe - wie auch in der Wurzel 

zu und erreichte 24 und 72 h nach Behandlung eine im Vergleich zur Kontrolle 20- bzw. 46-

fache Erhöhung, Eng korreliert mit den Veränderungen im endogenen ABA-Spiegel gingen 

Wasserverbrauch und Wachstum der Sprosse zurück, Entsprechende Effekte zeigten sich 

nach Behandlung mit ABA, wobei die gemessenen, wirksamen Konzentrationen des 

Phytohormons im Sproßgewebe denjenigen nach Quinmerac-1'.pplikation entsprachen, Die 

Zugabe von Hemmstoffen der Ethylenbiosynthese reduzierte sowohl die durch Quinmerac 

erhöhten ABA-Gehalte als auch die herbizidbedingte Hemmung des Sproßwachstums, Es 

wird vermutet, daß die wachstumshemmende Wirkung von Quinmerac bei Galium auf der 

Stimulierung der Ethylenbiosynthese und damit verbunden auf einer Zunahme im endoge

nen ABA-Gehalt der Pflanzen beruht 
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Neue Möglichkeiten der Unkrautbekämpfung in Mais mit Artett® 

Artett ist ein Kombinationsprodukt aus dem blattwirksamen Bentazon und dem sowohl 

über den Boden als auch über das Blatt aktiven Terbuthylazin. Beide Wirkstoffe zeichnen 

sich durch eine sehr hohe Kulturpflanzenverträglichkeit in Mais aus. Die Zusammen

setzung der Wirkstoffe wurde so gewählt, daß eine optimale Ergänzung der Wirkungs

spektren und gleichzeitig eine Dauerwirkung erzielt wird, die eine Wiederholung der 

Maßnahme weitgehend ausschließt. Durch die blattwirksamen Anteile beider Wirkstoffe 

wird eine große Unabhängigkeit von der Witterung erreicht. 

Artett (150 g/1 Bentazon + 150 g/1 Terbuthylazin) wird mit maximal 5 1/ha eingesetzt. Der 

Termin der Behandlung ist relativ unabhängig vom Maisstadium und richtet sich nach der 

Größe der Unkräuter. Diese sollten aufgelaufen sein und nicht mehr als 6 Laubblätter 

besitzen. Artett ist also sehr zeitflexibel nutzbar. Nach bisherigen Erfahrungen ist Artett 

ohne Einschränkungen in allen Maissorten einsetzbar. Sowohl Bentazon als auch 

Terbuthylazin werden in Mais sehr schnell metabolisiert 

Mit Artett können die wichtigsten einjährigen dikotylen Unkräuter im Mais erfaßt werden. 

Hierzu gehören Amaranthus spp, Chenopodium spp., Polygonum spp., Thlaspi, Capsella, 

Lamium spp., Matricaria spp., Galium, Viola, Stellarie u. a. Gegen Poa annua wird eine 

volle Wirkung und gegen Alopecurus eine Teilwirkung erzielt, während Hirse-Arten und 

Avena nicht ausreichend erfaßt werden. Hier ist der Zusatz einer Gräserkomponente 

erforderlich. 

Bemerkenswert ist die Wirkung von Artett auf triazinresistente Unkräuter, die durch den 

Wirkstoff Bentazon erreicht wird. Triazinresistente Chenopodium-Pflanzen reagieren z. B. 

auf Bentazon deutlich empfindlicher als nicht resistente Pflanzen. Resistente Amaranthus 

retroflexus, Galinsoga ciliata, Solanum nigrum Pflanzen werden deshalb von Artett gut 

erfaßt. Wichtig ist, daß derartige Pflanzen zum Zeitpunkt der Behandlung schon 

aufgelaufen sind, da sie nicht über eine Bodenwirkung erfaßt werden können. 

® = reg. Warenzeichen BASF 
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Cyc!oxydim-to!erant~r Mais : neu!;:: Möglichkeiten ;ur "_Ungrasbekämpfung mit Focus® in 
Mais 

Unter Ausnutzung der somaklonalen Variation wurden auf konventionellem Weg aus 

Maisgewebekulturen Sethoxydim- bzw. Cycloxydim-tolerante Maislinien selektiert. Die 

Gewebekultur wurde nicht mutagenisiert. Selektion und Regeneration der Maispflanzen 

erfolgten über elnen Forschungsauftrag in Kooperation mit der University of Minnesota, 

USA Ausgang für den Aufbau der Gewebekulturen war die Kreuzung der bekannten Mais

lnzuchtlinien A 188 x B 73. Als selektierendes Herbizid wurde Sethoxydim (Poast®) in stei

genden Konzentrationen von 0,5 bis 10,0 µM eingesetzt. 

Aus der Zellkultur regnerierte, geselbstete und damit homozygote Maispflanzen zeigen bei 

, 0,8 kg a.S./ha von Sethoxydim bzw. Cycloxydim (Focus®) keinerlei Schadsymptome 

(Parker et al. 1990, Marshall et al. 1992). Dies entspricht der 4fachen bzw. 6 - 8fachen der 

zur Bekämpfung annueller Gräser in Mais erforderlichen Aufwandmenge. Die mehrjährigen 

Ergebnisse zur Toleranz der Maishybriden und zur Nachautlaufbekämpfung von Gräsern 

mit Poast® aus Feldversuchen in den USA sind durchweg positiv (Dotray at al. 1993). 

Erste Versuche mit Focus® In Cycloxydim tolerantem Mais in Deutschland, Frankreich und 

Spanien in 1994 bestätigen die in den USA gemachten Erfahrungen. Bei sehr guter Selekti

vität von Focus® in Mais werden wichtige Ungräser wie Echinochloa crus-ga!li, Digitaria 

sanguinalis, Setaria verticillata u. a. mit 100 - 150 g a.S./ha sehr gut erfaßt. Für die 

Bekämpfung von Elytrigia repens, Cynodon dactylon und Sorghum halepense werden 300 

- 500 g. a. S./ha benötigt. Somit eröffnen sich mit der Anwendung von Focus® in Cyclox

ydim tolerantem Mais neue potente und gleichzeitig flexible Möglichkeiten der Bekämpfung 

von Ungräsern im Nachauflauf in Mais. 

Literatur: 

Parker, W. B. et al. 1990: Proc. Natl. Acad. Sei. USA, ll.Z. 7175 - 7179 

Marshall, L. C. et al. 1992: Theor. Appl. Gene!. il.3., 435 - 442 

Dotray, P. A. et al. 1993: Weed Science ±1, 213 - 217 

® = Reg. Warenzeichen der BASF AG 
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Austräge von lsoproturon und Pendimethalin nach Herbstapplikation 

In einem durch die DFG geförderten Gemeinschaftsprojekt des Instituts für Was
serwirtschaft und Landschaftsökologie, Universität Kiel, und dem 
Pflanzenschutzamt des Landes Schleswig-Holstein wird das Austragsverhalten von 
Pflanzenschutzmitteln aus Dränflächen untersucht 
Die systematisch gedränte Versuchsfläche liegt im östlichen Schleswig-Holstein; sie 
umfaßt ein genau definiertes Wassereinzugsgebiet von 0,54 ha. Ein modifiziertes 
Venturi-Gerinne, das an die Dränrohre angeschlossen ist, gewährleistet eine konti
mrierliche Abfiußmessung. Die zeitlich hoch aufgelöste Beprobung des Dränwassers 
erfolgt automatisch über einen Probenahmeschrank. Mittels einer umfassenden In-

strumentierung im Feld 
r;;-;:;;4"'1==========::======;=r4400001 werden die wesentli-i 3 \ · ·• · · BROMID 350 i chen hydrologischen 

/ '..;. -6- PENDIM. " Parameter erfaßt. 
~ 3 f '[ 1._ 1 

300 ; Im Herbst 1993 wurden 
& 2 ! , ·~ --+- IPU 256 e, die Herbizide lsoprotu-
::::- ! ;,~ -.. 200 ron und Pendimethalin 
l : j ,._·•.,..,._ 

150 
in Form ihrer Handels-

]l ! ! ... + .... produkte als Tankrni-
0 1 ~~ ..., ........... ,,, . .._ 100 schung gemeinsam mit 
~ • 9 ........... .... 

">+ ·..... •• so Kaliumbronrid, das als 
~=--,--~~~l'W,L',~~'::;<.==;o~~l.--+o Indikator des Wasser-

1 2 3 4 
Zeit (d) 

5 6 7 s flusses diente, auf der 
mit Winterweizen be-

Konzentrationsvanaut von Bromid, lsoproturon und Pendimethalin im Stellten fläche ausge-
~---------~D~,ä~nw~a~s~=~'---------~ bracht 

Der Bodenwassergehalt 
war zur Zeit der Applikation nahe der Feldkapazität. In der ersten Versuchswoche 
nach dem Spritztermin fielen insgesamt 48 mm Niederschlag in drei Ereigrrissen. 
Alle drei Chemikalien wurden zeitgleich innerhalb der ersten 24 h nach 
Ausbringung im Dränwasser detektiert (Abb.). Der gemeinsame rasche 
Konzentrationsanstieg und das frühe Maximum sowohl des konservativen Tracers 
als auch der Herbizide zeigen eine präferentielle Verlagerungssituation an. Das 
wesentliche Kennzeichen dieser besonderen Transportverhältrrisse ist, daß für einen 
Teil der reaktiven Chemikalien keinerlei Retardierung während der Bodenpassage 
stattfindet. 
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V erhalten von Herbiziden im Boden eines Agrarökosystem~ 

Im Rahmen des Forschungsverbundes Agrarökosysteme München (F AM) wurden auf 
dem Klostergut Scheyem im Tertiärhügelland Persistenz und Mobilität verschiedener 
Herbizide bzw. ihrer Metabolite unter Freilandbedingungen untersucht. 

Das Abbau- und Verlagerungsverhalten von Herbiziden im Oberboden wird neben 
anderen Faktoren von den Witterungsbedingungen beeinflußt. ln Perioden großer 
Trockenheit fand nur geringe Umwandlung und kaum Verlagerung statt. Während 
starker Regenfälle führte u.a. die Erosion von Oberflächenpartikeln auf geneigten 
Flächen zur Horizontalverlagenmg und damit zu kleinräumigen An- und Abreiche
rungen der Herbizide im oberflächermahen Boden. 

Die substanzspezifischen Eigenschaften der untersuchten Herbizide zeigten einen deut
lichen Einfluß auf die Persistenz. Während Fluroxypyr, Dichlorprop und loxynil 1992 
relativ schnell aus der obersten Sem-Bodenschicht verschwanden (DT50 <; 10 Tage), 
war die Persistenz von Bifenox und seines Metaboliten Bifenox-Säure deutlich höher 
(DT50 ~ 37 Tage). Unter den gegebenen Klimaverhältnissen 1993 wiesen lsoproturon 

und Terbutylazin DT50-Werte von 12 bzw. 50 Tagen auf 

Durch den Nachweis von Bifonox-Säure, Terbutylazin, lsoproturon, Desethy!terbu
ty!azin und Desmethylisoproturon in allen beprobten Schichten bis 30cm Tiefe inner
halb einer Vegetationsperiode kann für diese Verbindungen eine hohe Mobilität 
bestätigt werden damit ist auch bei diesen Stoffen im Zusarmnenhang mit hoher 
Persistenz die Gefahr der Grundwasserkontamination gegeben. 
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DOC ~ ein "Carrier" für Herbizide? 

Die Mobilität von Herbiziden im Boden wird entscheidend von Verteilungsgleichgewichten 

im 2-Phasensystem "Feststoff-Wasser" bestimmt. Bei der Zuordnung von gebundenen bZV!. 

gelösten Stoffen im Übergangsbereich der Phasen stößt man auf Schwierigkeiten, da die Pha

sengrenzen nicht scharf sondern fließend sind. Dies führte zu einer Erweiterung auf ein 
Mehrphasensystem unter Berücksichtigung der kolloidalen und der gelösten organischen 

Kohlenstofffraktion ( dissolved organic carbon = DOC), der definitionsgemäß alle organi

schen Bestandteile einer Lösung mit Partikelgrößen < 0,45µ.m zugerechnet werden. Es stellt 

sich die Frage, inwieweit Herbizide im Boden über einen Bindungskomplex mit wasserlösli

chen organischen Bodenbestandteilen (WOB) der Sorption an die Festphase teilweise entzo

gen und gekoppelt an derartige "Carrier" im Sickerwasser verlagert werden. Ein Mangel an 

Reaktionspartnern im Boden besteht offensichtlich nicht, wie aus Abbildung 1 hervorgeht. 

102 161 10° 101 1o'- 10
3 104 10' 

Horizont 1

1

-y-i'-~-+'_-_-~:;z~_~, _i'-----'-o~ 

A m~ Herblzld/l _.,,.- mg DOC/1 

B .! / :::ro,,~1,9 ~~ c~0~9 
1 

(sorbiatt} 

Grundw eroberfläc:he 
C --------- ------- --------------

mg C org ; mg Herbizid 

Abb. 1: Dimensionen von Herbizid- und 

organischen Kohlenstoff-Gehalten 

(mg/kg Boden bzw. mg/1 Bodenlösung) 

in der ungesättigten Bodenzone 

Die Untersuchungen ergaben für die ausgewählten Herbizid-Wirkstoffe Atrazin, Terbuthyl

azin und Pendimethalin unterschiedlich hohe Affinitäten der Bindung an WOB in filtrierten 

(0,45µm) Bodenaufschwemmungen (3 verschiedene Böden) bzw. an wasserlösliche Bestand

teile einer Vergleichslösung aus techn. Humussäure. Dies führte zu einer (scheinbaren) Lös

lichkeitserhöhung von 18-46% (Atrazin), 1-36% (Terbuthylazin) bzw. 100-270% 

(Pendimethalin) gegenüber der maximalen Löslichkeit in Wasser. Diese Löslichkeitserhö

hung hängt nicht nur von den WOB- bzw. DOC-Gehalten der Lösung ab, sondern auch von 

spezifischen Verteilungkoeffizienten (KwoB bzw. K00c) der Wirkstoffe ZiiVischen Wasser 

und gelösten organischen Verbindungen. Die Ergebnisse verdeutlichen, daß die DOC-Frak

tion des Bodens die Verteilungsgleichge-..vichte für Herbizide in Richtung der flüssigen Phase 

verschiebt. Für Atrazin wurde beispielhaft nachgewiesen, daß bei der Auswaschung aus 

beregneten Bodensäulen mobile Herbizid~DOC-Struktureinheiten beteiligt sind. 

Mitt. a. d. Biol. Bundesanst. H. 301, 1994 



324 

Jörg Brücher 

Schwedische landwirtschaftliche Universität 

Abteilung für Gewässerschutz 

Uppsala 

Simultane Festphasenextraktion von Bentazon, Phenoxysäuren uml 

Phenylhamsloffen d1m::ll Ci 8- und lonen!auscherkolonnen 

Eine große Anzahl von Herbiziden basiert auf Phenylharnstoffen oder Phenoxysäuren, 

viele Präparate enthalten Verbindungen aus beiden Substanzklassen. 

Methoden zur Festphasenexlrakiion (SPE) von Phenylhamstoflen aus Oberflächen- und 

Sickerwasser mit hydrophoben Octadecylsilan (C18) Säulen sind etabliert und weit 

verbreitet, 

Durch die Kopplung einer lonentauschersäule hinter die C18 Säule lassen sich auch die 

leicht wasserlöslichen Phenoxysäuren und Bentazon in einem Schritt aus unbehandelten 

Wasserproben exlrahieren. Es können sowohl kommerzielle lonenaustauschersäulen als 

auch selbstgepackte Säulen aus grobkörnigem lonentauscherharz für die Gewinnung von 

Reinstwasser benutzt werden. 
Um eine volllständige Dissoziation auch von schwächeren Säuren zu gewährleisten, 

werden die Austauscherkolonnen vor der Exlraktion mit OH- Ionen beladen. Es können 

mehr als 1,5 1 Oberflächen· oder Sickerwasser extrahiert werden. Ausfällungen von 

Huminstoffen oder Eisen beinträchtigen die Funktion von Säulen aus grobkörnigem 

Material nicht. Die Elution der Stoffe eriolgt mit Essigsäureethylester/H3P04, ein cleanup

Schri11 mit einer Florisil Kolonne und die Derivatisierung mrt Pentafluorbenzylbromid für 

die gaschromatographische Bestimmung können ohne weiteren Anreicherungsschritt 

ausgeführt werden. Die Wiederiindungsraten für Bentazon, MCPA, 2,4 D, Dichlorprop und 

Mecoprop liegen um 90% bei 0, 1 µg/1. 
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Kartoffelnematoden: Problematik der Nutzung von Pa-Resistenz und Toleranz in 
Praxis und Sortenprüfung 

Der rechtlichen Definition nach ist Resistenz gegen Kartoffelnematoden eine Sorten

eigenschaft, die sich ausschließlich auf die Abundanz der Nematoden auswirkt. Die 

Einstufung von Sorten hinsichtlich der Resistenz erfolgt durch die BBA im Rahmen ei

nes standardisierten Testverfahrens. Toleranz dagegen beschreibt die Fähigkeit ein

zelner Sorten, die Schadwirkung der Nematoden bei Befall besser zu kompensieren 

als andere und bezieht sich demnach ausschließlich auf die Ertragsleistung der Sorte 

bei Befall. Toleranz ist bisher nicht Gegenstand routinemäßiger Einstufungen. 

Seide Qualitäten werden in ihrer Ausprägung stark von Standortfaktoren, insbeson

dere der Abundanz der Nematoden, bestimmt. Die Beziehungen können statistisch 

gesichert als sich mit zunehmender Abundanz asymptotisch abflachende Kurven von 

Pt:Pi bzw. Ertrag dargestellt werden. 

Das Ziel, Verbreitung und Vermehrung der Kartoffelnematoden einzuschränken und 

dabei den Ertrag der Wirtspflanzen zu sichern, ist allein durch den vorgeschriebenen 

Anbau resistenter Sorten kaum zu erreichen, weil u.a, a) der flankierende Einsatz von 

Nematiziden bei wechselnder Zulassungslage und angesichts des Anwendungsver

bots in Wasserschutzgebieten an Bedeutung verloren hat und b) die als resistent ein

gestuften Sorten auf Befall oft mit zu hohen Ertragsverlusten reagieren. Deshalb 

stößt der Anbau resistenter Sorten auf befallenen Flächen bei der auf hohe Erträge 

angewiesenen Praxis auf Widerstände, zumal anfällige Sorten mit höherer Toleranz 

zur Verfügung stehen. Der Anbau dieser anfälligen Sorten aber fördert den Befall. Nur 

die Kombination resistent/tolerant macht aus phytopathologischer und ökonomischer 

Sicht Sinn. 

Ertragsbezogene Versuche mit Sorten, deren primärer Wert in der Nematodenresi

stenz liegt, führen deshalb zu irreführenden oder falschen Beurteilungen, wenn sie 

~ wie bisher durch methodische Vorschriften des BSA vorgegeben - auf befallsfreien 

Flächen angelegt werden. 

Es wird deshalb vorgeschlagen, bei der Sortenbewertung stets die Qualitäten Resi

stenz/Toleranz gemeinsam zu bewerten. 
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Abundanzdynamik des Rübennematoden {Heterodera schachtiiJ unter 

dem Einfluß unvollständig resistenter Zuckerrübenlinien 

Resistenz gegenüber Heterodera schachtii ist aus der Wildart Beta 

procumbens in die Kulturrübe eingekreuzt worden. Sie ist monogen 

und wird dominant vererbt. Mehrere Züchterfirmen arbeiten jetzt an 

der Entwicklung resistenter Sorten, wobei homozygot resistente, 

diploide Translokationslinien als Bestäuber dienen. Mit diesem 

Zuchtmaterial konnte die Populationsdichte von H. schachtii in un

seren Versuchen unter Feldbedingungen um 60 bis 90 % gesenkt wer

den. Die aus der Kreuzung mit einem homozygot resistenten Bestäu

ber hervorgegangene Sorte müßte theoretisch zu 100 % resistent 

sein, tatsächlich ist die Transmission der Resistenz aber gerin

ger. In Feld- und Gewächshausversuchen wurde daher geprüft, wie 

sich ein gewisser Anteil anfälliger Pflanzen in einer "resisten

ten" Sorte auf die Abundanzdynamik des Nematoden auswirkt. 

Resistente Pflanzen einer Translokationslinie wurden zusammen mit 

anfälligen Rüben der Sorte 1 Desiree 1 in Böden mit H. schachtii an

gebaut (7 - 33 % anfällige Pflanzen). Bei Versuchsende korrelier

ten die Besatzdichten des Nematoden deutlich mit dem Anteil anfäl

liger Rüben; die Vermehrungsraten lagen in verschiedenen Versuchen 

allerdings auf unterschiedlichem Niveau. Es wird daher vorgeschla

gen, die Resistenz relativ zu bewerten und auf das Niveau einer 

anfälligen Vergleichssorte zu beziehen. Regressionsrechnungen er

gaben eine lineare Korrelation (y = 9 1 7 + 2,1 x} zwischen dem An

teil anfälliger Pflanzen und der relativ zur anfälligen Ver

gleichssorte erreichten Vermehrungsrate. 
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Einsatz einer virulenten Heteroderg schachtii Populati.911 zur 

CharakterisiE;:rung der Resi.9tenzaene in Beta"·Rüben 

wiederholte Vermehrung der Heterodera schachtii Population '129' an 

der resistenten Rübenlinie 'KWS NR-1' mit Resistenz aus Beta 

procuwbens führte zur Bildung des Pathotyps '129-virulent', welcher 

die eingekreuzte Resistenz brechen kann. Die Vermehrungsraten des 

selektierten Pathotyps entsprechen denen der an Raps vermehrte~ 

Population '129-·avirulent'. Die resistente monosome Additionslinie 

14026 (2n= 19) mit einem vollständigen Rübenchrornosomensatz (2n= 18) 

plus dem Wildrübenchromosom 7 aus Beta webbiana wurde mit den zwei 

Heterodera schachtii Populationen infiziert. Weiterhin wurde die 

Translokationslinie Web 11 {2n= 18) mit eingekreuzter Resistenz von 

Chromosom 7 aus Beta webbiana untersucht. Als Kontrolle dienten die 

anfällige Zuckerrübensorte 'Desir8e' und die resistente Rübenlinie 

'KWS NR-1' 

Nach Inokulation mit der avirulenten Population ließ sich in der 

Translokationl.inie Web 11 der Anteil von ca. 50% Pflanzen mit einge

kreuztem Resistenzgen deutlich von den anfälligen Rüben dieser Linie 

abgrenzen. Eine Differenzierung in anfällige und resistente Rüben war 

nach Inokulation mit dem Pathotyp nicht mehr möglich. Er kann die 

Resistenz des Gens von Chromosom 7 aus Beta webb.iana überwinden. In 

der Linie 14026 war auch nach Infektion mit der Population '129-

virulent' der, durch verminderte Transmission bedingte, geringe 

Anteil von 11% Pflanzen mit 19 Chromosomen nachzuweisen. Die 

Resistenz der Additionspflanzen mit komplettem Chromosom 7 aus Beta 

webbiana konnte vom Pathotyp nicht übervnmden werden. 

Die Ergebnisse deuten auf das Vorhandensein von mindestens zwei 

verschiedenen Resistenzgenen gegen Heterodera schacht.i . .i auf dem 

Chromosom 7 der Wildrü.benart Beta 'debbiana hin. 
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Identifizierung von syncytienspezifischen regulatorischen Sequenzen mit Hilfe des GUS

Rwcrtergens in von Heterodera schachtii infizierten Arabidopsis thaliana Pflanzen 

Mit der Induktion eines Nährzellensystems (Syncytium) durch Zystennematoden im 

Zentralzylinder der Wirtswurzeln gehen zahlreiche spezifische Veränderungen der betroffenen 

Zellen einher. Mit Hilfe eines Konstruktes, das unter anderem ein Reportergen enthält, wurde 

versucht, in transgenen Pflanzen regulatorische Sequenzen (Promotoren) zu identifizieren, die für 

die syncytienspezifische Genaktivierung verantwortlich sind. Als Reportergen wurde GUS (ß

Glucuronidase) verwendet, das ohne Promotor in das für die Transformation verwendete Plasmid 

(pMOG 553) eingebaut war. Es wurden ca. 1200 Transformationslinien erstellt, in denen das 

promotorlose GUS-Gen integriert war. Wurde das Gen im Verlauf der Transformation zufällig 

hinter einen pflanzlichen Promotor inseriert, konnte eine entsprechende spezifische Expression 

mit Hilfe eines Substrates nachgewiesen werden, das von der Glucuronidase unter Bildung einer 

Blaufärbung umgesetzt wurde. Die transformierten Pflanzen wurden unter 

Gewebekulturbedingungen aufgezogen und mit Heterodera schachtii infiziert. 827 Linien wurden 

bisher mit Nematoden getestet. 635 Pflanzen zeigten keine GUS-Expression. 102 Pflanzen wiesen 

Blaufärbungen in verschiedenen Geweben 1 nicht jedoch in Syncytien auf. In 28 Linien wurde 

GUS im Zentralzylinder der Wurzel exprimiert, die Aktivität jedoch im Infektionsbereich 

inhibiert. 30 Linien wiesen Aktivität im Zentralzylinder und in Einzelfä.llen Aktivität bzw. 

Inhibierung am Infektionsort auf. 

32 Linien exprimierten GUS in Syncytien und in anderen Pflanzengeweben. Als besonders 

interessant erwiesen sich Linien, die Expression auch in Hydathoden und im Blattmeristem 

zeigten. 

In Zeitreihenuntersuchungen wurde deutlich, daß die stärkste GUS-Aktivität in diesen Linien 

etwa 7 Tage nach der Infektion erreicht wurde. 

Mit Hilfe der inversen PCR wird derzeit versucht, die für die spezifische Aktivität 

verantwortlichen Promotor-Sequenzen zu amplifizieren. Die amplifizierten Fragmente sollen dann 

sequenziert und genauer analysiert werden. Weitere Untersuchungen sollen zeigen, welche 

Sequenzen für die Interaktion mit Nematoden verantwortlich sind und welche Gene von den 

isolierten Promotoren aktiviert werden. 
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J]ntersuchungen zur Resistenz innerhalb der Brassicaceae gegen Wurzelgallenn~JJ1atoden 

(Mefoidogy11e spp.) 

Der Zwischenfruchtanbau von Ölrettich- und Senfsorten mit Resistenz gegen den Rübennematoden 

(Heterodera schachti1) hat sich in vielen Gebieten als Standardmaßnahme etabliert. Probleme ergeben 

sich aber, wenn neben H schachfli auch Wurzelgallennematoden (Mcloidogyne spp.) auftreten, die 

diese Kruziferen ebenfalls befallen können_ Hier wäre eine Doppelresistenz etlorderlich. Andererseits 

könnten Kruziferen mit Resistenz gegen l'vfeloidogyne spp als Vorfrucht vor entsprechend anfälligen 

Kulturpflanzen eingesetzt werden 

Für die ökonomisch bedeutenden Arten Melo1dogyne hapfa und Meloidogyne incognita VYUrde ein 

umfangreiches Screening mittels einer hierfür entvrickelten Testmethodik und -auswertung durchge

führt_ Das Sortiment umfaßte Winter- und Sommerraps (Brassica napus), Weißen Senf(Sinapis 

alba) sowie Ölrettich (Raphanus sativus). Auf der Basis von Einzelpflanzenergebnissen wurden die 

Raps- und Senfpopulationen durchgehend als anfällig eingestuft, während zwischen und innerhalb 

der Ölrettichpopulationen eine ausgeprägte Variabilität hinsichtlich der Pff'Pj-Werte und der Gallen

sowie Eipak:etezahlen auftrat 

Die in einer weiteren Prüfung mit M hapla und M incognita aus den Ölrettichpopulationen mit zu

sätzlicher Resistenz gegen H schachtii selektierten resistenten und anfälligen Genotypen konnten im 

v.riederholten Test mit verklonten Individuen die Ergebnisse bestätigen. Die Prüfung der I1-Genera

tionen ergab keine eindeutigen Spaltungsverhältnisse. Es kann jedoch aufgrund der Häufigkeitsver

teilungen von unterschiedlichen Vererbungsmodi der Resistenz gegen M haplabzv.r. M incognita 

ausgegangen werden. Hier wären weitere Untersuchungen notwendig, um dieses im einzelnen zu 

klären 

Dagegen konnte die Effizienz des bisher selektierten Materials im Freiland soVvie im Gewächshaus 

belegt werden. Der Anbau der resistenten Genotypen senkte die Populationsdichten der entsprechen

den Nematodenarten auf das Niveau gängiger Fruchtfolgealternativen 
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A. Overhoff 

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, 
Institut für Nematologie und Wirbeltierkunde, Münster 

Eignung von Nematoden zum Biomonitoring von Fließgewässersedimenten 

In einem Mittelgebirgsbach am Rande des 

Westerwaldes wurde an acht Stationen und einem 

Einleiter (g) die Nematodenfauna im Bachsediment 

und an Wasserpflanzen untersucht. Die meisten der 

angewendeten Berechnungsverfahren (s. Tabelle) 

wiesen auf eine Störung im Bereich des Einleiters 

hin. Die chemische Untersuchung wies eine 

Belastung mit Nitrat nach. Aphanolaimus 

aquaticus, Eumonhyslera V1Jlg11ris, Plectus 

aquatilis und P. exinocaudatus wurden als 

sensitive Fadenwurmarten, Diplogasteritus 

nudicapitatus, Dip/oscapler coronatus und 

Oigolaimella carinata als an die Nitratbelastung 

gut angepaßte Nematoden aus den Sedimenten 

isoliert. Dabei wurde Plectus aqualilis häufiger im 

Sediment und P. exinocaudatus verstärkt an 

Wasserpflanzen nachgewiesen. Beide Arten lassen 

sich unter Zugabe von Bakteriensuspension in 

Flüssigkeitskulturen züchten und für weitere 

Laboruntersuchungen nutzen. 

Mitt. a. d. Biol. Bundesanst H. 301, 1994 
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J. Schlang und J. Müller 

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, 

Institut für Nematologie und Wirbeltierkunde, Münster 

Langzeituntersuchungen zur biologischen Bekämpfung des 

Rübenzystennematoden Heterodera schachtii 

In einer dreijährigen Fruchtfolge mit Zuckerrüben, Winterweizen 1 

Wintergerste und verschiedenen Zwischenfrüchten (Öl.rettich resi

stent und anfällig, Senf resistent und Phacelia) wurden über vier 

Rotationen die Abundanzdynamik von H. schachtii 1 dessen Befall mit 

pilzlichen Eiparasiten und der Einfluß der Zwischenfrüchte auf den 

Ertrag und die Qualität der Zuckerrübe untersucht. Die direkte 

Wirkung der resistenten Zwischenfrüchte auf den Populationsabbau 

von H. schachtii entspricht den bisherigen positiven Befunden. Be

züglich der Vorfruchtwirkung treten zusätzliche, statistisch abzu

sichernde Unterschiede auf. Die ertragssichernde Wirkung von resi

stentem Senf ging im Untersuchungszeitraum kontinuierlich zurück. 

Außerdem wird die Vermehrungsrate des Nematoden unter Zuckerrüben 

von der vorausgegangenen Zwischenfrucht maßgeblich beeinflußt. 

Nach dem Anbau der anfälligen Ölrettichsorten 11 Siletina 11 bzw. 
11Siletta Nova 0 lag sie bei nur 50 % der entsprechenden Phacelia

Variante. Dies korreliert mit der Rate der Eiparasitierung. Mit 

Werten von 23,4 % (Herbst 1992) und 18 1 5 % (Frühjahr 1993) lagen 

die Parasitierungsraten bei anfälligem Ölrettich als Vorfrucht 

signifikant höher als bei den übrigen Varianten mit Raten zwischen 

6,9 % und 9,4 %. Die anfälligen Sorten erhöhen die Populations

dichten von H. schachtii also in der Zwischenfruchtphase, sie hem

men die Nernatodenvermehrung aber unter Zuckerrüben indirekt durch 

Förderung des Antagonistenpotentials. Dies führte langfristig 

dazu, daß der Zuckerrübenertrag bei resistentem Ölrettich als Vor

frucht nur noch 8 % höher lag, während die Differenz zu den anfäl

ligen Sorten in der ersten Rotation noch 13-15 % betrug. 

Aus den Langzeituntersuchungen ist abzuleiten 1 daß eine biologi

sche Bekämpfung des Rübennematoden mit resistenten Ölrettichsorten 

auch über mehrere Rotationen mit sehr gutem Erfolg möglich und 

sinnvoll ist. 
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P. Knuth 
Landesanstalt für Pflanzenschutz, Stuttgart 

Verhalten von Stengelälchen (Ditylenchus dipsaci) beim Anbau von 
Zwischenfrüchten 

In Baden-Württemberg kommt das Stengelälchen in einigen Landkreisen 

relativ häufig vor. Vor allem in Hafer, Mais, Ackerbohnen, Erbsen und 

Zuckerrüben kommt es immer wieder zu Schäden. In den Jahren 1992 bis 

1994 wurde untersucht, wie sich der Zwischenfruchtanbau auf eine 

Population des Stengelälchens auswirkt. Jeweils nach der Ernte einer 

frühräumenden Vorfrucht (1992 Triticale, 1993 Erbsen) wurden im 

Herbst '92 und '93 auf stark verseuchten Flächen die in der Praxis 

häufig verwendeten Zwischenfrüchte Phacelia, Ölrettich, Gelbsenf und 

Buchweizen im Vergleich zur Brache in einem Parzellenversuch ange

baut. Zudem wurden zwei Saatzeiten für die Zwischenfrüchte gewählt: 

Sz I = Mitte August, Sz II= Anfang September. Die durchschnittliche 

Verseuchungsdichte vor dem Anbau der Zwischenfrüchte lag bei 100 -

400 Tieren (L IV) pro 250 cm3 Boden. 

Auf fast allen Parzellen einschließlich der Bracheparzellen ging die 

Population bis zum Frühjahr zurück (Vermehrungsrate zwischen 0,4 und 

0,9). Die Zwischenfrüchte reduzieren jedoch nicht signifikant gerin

ger als die Bracheparzellen. Pflanzenuntersuchungen jeweils im Novem

ber kurz vor dem ersten Frost ergaben eine abgestufte Wirtseignung 

der Zwischenfrüchte: Phacelia >Buchweizen> Senf> Ölrettich. In den 

Ölrettichpflanzen konnten nur sehr wenige Tiere nachgewiesen werden. 

Trotzdem konnte eine reduzierende Wirkung des Ölrettichs (wie z.B. 

gegen Pratylenchus spp.) bei Stengelälchen nicht beobachtet werden. 

Auf einzelnen Parzellen konnte unter Ölrettich sogar eine geringfügi

ge Zunahme der Bodenpopulation festgestellt werden. Die Anzahl der 

Tiere in den Pflanzen (adulte Tiere und Larven) lag bei allen Zwi

schenfrüchten weit unter der von guten Wirtspflanzen. Zum Vergleich: 

Phacelia 40-100 Tiere in lüg Stengelmaterial; Hafer>> 1000 Tiere in 

lüg Stengelmaterial). 

Die Witterung während der Auflaufphase der Zwischenfrüchte ist ein 

entscheidender Faktor. In eine früh gesäte Zwischenfrucht (Mitte 

August) wandern bei trockener und sehr warmer Witterung während der 

Keimphase weniger Tiere ein, als in eine später gesäte Zwischenfrucht 

(Anfang September). 
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S. Kiewnick*, R. A. Sikora*, R.-P. Schuster* und R. Rodriguez-Kabana** 

* Institut für Pflanzenkrankheiten der Universität Bonn 
Abt Phytomedizin in Bodenökosystemen 
** Auburn University, Alabama, USA 

Einsatz von Färbereagenzien alginathaltigen Netzen und anderen Trägermaterialien zur 
Bestimmung des antagonistischen Potentials bodenbürtiger eipathogener Pilze gegenüber 
pflanzenparasitären Nematoden 

Zur schnellen und sicheren Bestimmung des antagonistischen Potentials unterschiedlicher Böden 

gegenüber Zystennematoden wurden neue Verfahren entwickelt und getestet. Dir Versuche wurden 

mit dem Kartoffelzystennematoden Globodera pallida durchgeführt. Zur einfachen Unterscheidung 

zwischen intakten und durch Eipathogene infizierten Nematodeneiern wurden diese für 30 Min. mit 

einer 0,5 %igen Bengalrosa-Lösung (in 5 %iger Ethano1-Lsg.) angefärbt. So ist es möglich zwischen 

Eiern, die tatsächlich infiziert sind und solchen, an denen nur äußerlich Myzel anhaftet, zu 

unterscheiden. Durch anschließendes Anfärben mit FDA (0, 1 % Fluorescin diacetat gelöst in 

Aceton) konnte gezeigt werden, daß die oberflächliche Besiedlung durch saprophytische Pilze 

keinen Einfluß auf die Vitalität der Nematodeneier hatte. 

Zur Messung der natürlichen Aktivität bodenbürtiger Pilze gegenüber Z ystennernatoden stehen zwei 

einfache, nicht-destruktive Verfahren zur Verfügung, die es ermöghchen ein standardisiertes 

Zysteninokulum in den Boden einzubringen und ohne, oder mit nur minimalen Verlusten wieder zu 

entnehmen. Dazu werden lx6 cm große, polyvenylchlorid-beschichtete Fiherglasnetze 

(Maschengröße l ,5mm') in eine 4 %ige (G/V) Natriumalginatlösung getaucht. In diesen Alginat

füm werden die Zysten eingebettet und durch anschließendes Polymerisieren des Alginats in einer 

0,25 molaren CAC~-Ll)sung fixiert. in einem weiteren Verfahren wurden die Zysten zwischen 

zwei Lagen Nylongaze (3,6x2,4 cm; Maschenweite 100µ.m) in einem Kunststoffrahmen fixiert. 

Topfversuche in Klimakammern zeigten, daß die beiden Trägersysteme weder einen Einfluß auf die 

Höhe der natürlichen Infektionsrate durch eipathogene Pilze in einem Boden, noch auf die 

Schlupfrnte nehmen. 
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K. Schmidt, R.A. Sikora 

Institut für Pflanzenkrankheiten, BÖS, Universität Bonn: 

Temperaturhedingte Entwicklungszeiten von Heterodera schachtii 

im Rahmen der Entwicklung eines Prognosemodells für den Rübennematoden Heterodera 

schachtii sind zur Lösung der Parameterschätzung begleitende Versuche durchgeführt worden. 

In Topfversuchen wurden zur Saat einer reinen Zuckerrühenlinie eine definierte Menge einer 

Eisuspension zugegeben. Begleitend wurde das Wachstum der Rübe in einer nichtinfizierten 

Kontrollvariante heobachtet. Bei einem Temperaturspektrum von I2~30°C sind unter konstanten 

Temperaturen die Entwicklungszeiten der einzelnen Larvenstadien erfaßt worden. Anhand dieser 

Daten sind die enl-;prechenden Temperaturresponsefonktionen für die einzelnen Entwicklungs

stadien geschätzt worden. Trotz hoher Jnokulumsdichte entwickelten sich nur wenige Nematoden 

an der Rübenwurzel. Die quantitativen Beobachtungen ließen keinen offensichtlichen Einfluß der 

verschiedenen Temperaturstufen erkennen, wie es vom Versuchsaufüau zu erwarten gewesen 

wäre. Trotzdem beinhaltet der experimentelle Aufbau verbal beschreibbare, physiologische 

Zusammenhänge: l. eine zu definierende Tcmperaturresponsefunktion für den Wirt, 2. die 

spezifische Wachstumsrate der Pflanze und 3. eine Konsumfunktion zur Beschreibung der Wirt

Parasit-Interaktion. Die beiden ersten Komponenten können aus den Kontrollbeobachtungen 

durch ein einfaches Wachstumsmodell und eine Temperaturresponsefunktion geschätzt werden, 

wobei die Lösung des Schätzproblems simultan über alle Versuchsdaten erfolgte. Damit ist ein 

physiologischer Ist-Zustand des Wirts zu jedem Zeitpunkt definierbar. Die Kontrolle dient damit 

als Verhältnis zum Wachstumsverhalten der inokulierten Variante mit den beobachteten Nemato

dendichten. Das Regressionsproblem der Konsumfunktion wurde wiederum simultan über alle 

Temperaturstufen geschätzt, wobei hier zusätzlich noch die gemessenen Nematodendichten zu 

jedem Auswaschungstermin berücksichtigt wurden. Diese indirekte Analyse ermöglichte eine 

partieUe Jdentifizierung der temperaturbedingten Dynamik des Wirt-Parasit-Komplexes. Die 

Komplexität verdeutlicht sich auch in den resultierende Ertrags-Verlust-Relationen. Sie sind nicht 

nur einer Ausgangsverseuchung zuordbar, sondern werden maßgeblich durch die klimatischen 

Bedingungen der zukünftigen Vegetationsperiode determiniert. Die Generalisierung dieser 

Ergebnisse zeigt, daß differenzierte Schadensprognosen a priori nur eingeschränkt möglich sind. 
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C.D. CLEMENS und U. WYSS 

Institut für Phytopatho1ogie, Universität Kiel 

Charakterisierung der am Infektionsverhalten von Heterodera schachtii L.z-Larven 

beteiligten Wurzelexsudat-Komponenten 

Steril gewonnene Wurzelexsudate der Wirtspflanze Sinapis alba var. "Albatros" lösen 

bei den Infektionslarven (L2 J von H schachtii präinfektionelle Verhaltensmuster aus, 

die ihrem Aggregations- und Eind-ringverhalten an den Wurzeloberflächen 

entsprechen. Zur physikalisch-chemischen Charakterisierung dieser Semiochemika!ien 

mit Hilfe einfacher, präziser Biotestverfahren wurden diejenigen Infektionslarven 

verwendet, die in einem vorausgegangenen Biotest diese präinfektionelle 

Verhaltensweisen zeigten. Die Selektion solcher chemosensorisch stimulierten 

Infektionslarven ermöglichte erstmals die Verringerung von Fehlerquellen, die sich 

bislang aufgrund der offensichtlichen Wahrnehmungsheterogenität innerhalb einer 

Nematodenpopulation ergaben. 

Bevor eine chromatographische Trennung der Wurzelexsudate erfolgen konnte, 

mußten Informationen über die grundlegenden physikalisch-chemischen 

Eigenschaften der biologisch aktiven Komponenten vorliegen, an denen sich die 

chemische Aufarbeitung der Wurzelexsudate orientierten, Die biologisch aktiven 

Komponenten in Senfwurzelexsudaten lassen sich als lager- und temperaturstabil, 

nicht-flüchtig, stark hydrophil und niedermolekular (700 Dalton) bezeichnen. 

Eine Veränderung der Nährstoffversorgung der in 0,2-Knop Lösung gezogenen 

Senfkeimlinge beeinflußte die biologische Wirkung der abgegebenen Wurzelexsudate. 

So besaßen in vollständiger Nährlösung gewonnene Wurzelexsudate eine deutlich 

höhere biologische Aktivität als Nährlösungsvarianten. Besonders auffällig war der 

Einfluß der Kohlenhydratversorgung. Ein Vergleich der HPLC-Chrornatograrnme 

zweier Saccharosevarianten lieferte den ersten Hinweis, daß die Bildung UV-

absorbierender, biologlsch aktiver Komponenten offensichtlich von der 

Kohlenhydratversorgung der Pflanzen abhängig ist. Eine anschließende 

chromatographische Trennung der methanolischen Sentwurzelexsudatextrakte mittels 

Umkehrphasen-HPLC-Chromatographie erbrachte nur in einer Fraktion hohe 

biologische Aktivität. Die Peakhöhen dieser Fraktion korrelierten mit der 

Kohlenhydratversorgung der Senfkeimlinge. 
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Gerhard lung, 

Institut für Phytomedizin, Otto-Sander-Straße 5, 70599 Stuttgart 

Phytosiderqphoren in Wurzelexsudaten von Getreide als Kairomone für die 
Infektionsstadien von Heterodera avenae. 

Es ist schon längere Zeit bekannt, daß die Attraktivität der Getreidewurzeln unabhängig 

vom Genotyp ist, denn ca. 80-90 % der Infektionsstadien von H. avenae wandern 

innerhalb einer Distanz von 1 cm um die Wurzel gezielt zum Penetrationsort - der 

Wurzelspitze. Sie folgen dabei elnem Gradienten aus Wurze!exsudaten, der sie zur 

Wurzelspitze führt. Diese Wurzelexsudate sind fast ausschließlich spezifisch wirksam für 

die Infektionsstadien von H. avenae. 

Die attraktive Komponente in den Wurzelexsudaten scheinen die Getreide-Phytosidero

phoren zu sein. Diese Phytosiderophoren (PS) dienen normalerweise den Getreidewur

zeln zur Mobilisierung von Eisen und teils anderen Mikronährstoffen wie Zink. Der Efflux 

dieser PS hängt von der Versorgung der Pflanzen mit diesen Mikronährstoffen ab und ist 

um so höher, je geringer die Konzentration dieser Nährstoffe im Rhizosphärenbereich ist. 

Im Bio-Test mit isolierten PS zeigten diese Substanzen eine sehr hohe Attractants

Wirkung auf die Infektionsstadien von H. avenae - <0,0016µg/ml (0,047nmol/ml). 

Höhere Konzentrationen wirken sich eher repellent aus. 
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K.-P. Schmidt und F.M.W. Grundler 

Institut für Phytopathologie, Universität Kiel 

Charakterisierung syncytienspezifisch regulierter Wurzelproteine in Heterodera schachtii 
infizierten Arabidopsis thaliana Pflanzen 

Zur Identifizierung syncytienspezifischer Proteine wurden monoklonale Antikörper gegen 

Homogenate aus Syncytien von Heterodera schachtii in Arabidopsis thaliana hergestellt. Die 

Syncytien wurden hierzu als Segmente aus den Wurzeln geschnitten, nachdem die 2 Wochen alten 

Weibchen entfernt worden waren. Die Homogenate wurden zur Immunisierung von Mäusen 

verwendet. Die Antikörper der hergestellten Hybridoma-Linien wurden in einem ELISA Test 

differentiell gegen infizierte und nicht infizierte Wu;zeln, sowie gegen A. thaliana Sprosse und 

H. schachtii Weibchen gesichtet. Mehrere Zellinien wiesen spezifische Unterschiede auf. Linie 

ATS 99-13 erwies sich als wurzelspezifisch und wurde deshalb weiter bearbeitet. Durch 

gelelektrophoretische Auftrennung wurde festgestellt, daß das native Protein, das von dem 

Antikörper detektiert wurde, eine tetramerische Struktur mit Untereinheiten von 62800 MW 

hatte. Der I.P. lag bei 6,8. Durch Verdau mit N-Glykosidase F ließ sich eine offenbar 

vorhandene Kohlenhydratgruppe entfernen, wodurch gezeigt werden konnte, daß das Antigen ein 

Glykoprotein ist. Sein Proteinanteil hat eine Größe von 58,2 kD. 

Der selektierte Antikörper wurde außerdem zur Sichtung einer Expressionsbibliothek von cDNA 

aus A. thaliana Wurzeln in COS Zellen verwendet. Mehrere, offenbar identische Klone konnten 

identifiziert werden. Aus ihnen konnte die komplette cDNA des entsprechenden Gens mit einer 

Größe von 1,8 kb kloniert werden. Seine Sequenz wird derzeit bestimmt. Das 5' Ende zeigt 

starke Homolgie zu cyanogenen ß-Glykosidasen aus Manihot esculentum und Trifolium repens. In 

"tissue prints", Abdrücken von Pflanzengewebe auf Kunststoffmembranen, und Gefrierschnitten 

konnte das Protein mit Hilfe des rnonoklonalen Antikörpers detektiert werden. Das Protein wurde 

in nicht infizierten Pflanzen in geringem Maße im Bereich zwischen der Differenzierungszone der 

Wurzelspitze und dem Hypokotyl in Zellen des Perizykel und der Cortex nachgewiesen. Eine 

Kompartimentierung des Proteins war lichtmikroskopisch erkennbar. In infizierten Wurzeln 

konnte eine gesteigerte Synthese des Proteins im Periderm beobachtet werden, das sich als 

Reaktion auf die Entwicklung des Syncytiums um den Zentralzylinder bildet. 
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A. Böckenhoff und F. M. W. Grundler 

Institut für Phytopathologie, Universität Kiel 

Charakterisierung von Zellinhaltsstoffen des Syncytiums in Arabidopsis thaliana. die von 

Heterodera schachtii aufgenommen werden können 

Der Zystennematode lieterodera schachtii entnimmt seine Nahrung einem Syncytium von 

modifizierten Zellen des Zentralzylinders. Der Mundstachel des Nematoden wird hierzu in das 

Syncytium eingestochen. Die Nahrung wird durch eine ca. 100 nm große Öffnung aufgenommen. 

Mit Hilfe eines entsprechend adaptierten Mikroinjektionssystems war es möglich, Substanzen in 

Syncytien von Larven und adulten Tieren zu injizieren, die Wurzeln von Arabidopsis thaliana 

infiziert hatten. Fluoreszenzmikroskopisch ließ sich verfolgen, wie sich diese Substanzen im 

Syncytium verteilten und ob sie von den Nematoden aufgenommen wurden. Zunächst wurde ein 

Fluoreszenzfarbstoff, Lucifer Yellow, mit einer Größe von 457 D injiziert. Er wurde von 

saugaktiven Stadien aufgenommen und war auch im Verdauungstrakt der Nematoden sichtbar. 

Der Farbstoff vertei1te sich in den Syncytien, passierte jedoch - obwohl durch Plasmodesmen 

permeabel- die SyncytienzeUwand nicht. Daraus läßt sich schließen, daß die Syncytienzellwand 

keine funktionsfä.higen Plasmodesmen enthält und das Nährzellensystem symplastisch isoliert ist. 

Weitere Injektionen wurden mit fluoreszenz-markierten Dextranen verschiedener Molekülgrößen 

vorgenommen. Während Dextrane von 3, 10 und 20 kD aufgenommen werden konnten, wurden 

größere Moleküle von 40 und 70 kD nicht aufgenommen. Die Ausschlußgrenze entspricht einer 

Molekülgröße von 3,2 bis 4,4 nm. Da die Mundstachelöffnung größer ist, wird der Ausschluß 

offenbar durch die "Saugröhrchen" (feeding tubes) erreicht Sie entstehen aus Ausscheidungen 

der Nematoden, die im Verlauf der Nahrungsaufnahme durch die Mundstachelöffnung abgegeben 

werden und die sich im Zytoplasma der betroffenen Zellen formen. Die Ergebnisse lassen den 

Schluß zu, daß von den Nematoden nur Substanzen aufgenommen werden können, deren 

Molekülgröße im angegebenen Rahmen liegt Derzeit werden verschiedene Substanzen in 

Syncytien injiziert und ihre Auswirkungen auf Nematoden untersucht. In Frage kommen auch 

nematizide Substanzen, die nach gentechnischer Übertragung von der Pflanze selbst synthetisiert 

werden sollen. 

Mit Hilfe einer Drucksonde war es möglich, den Innendruck von Syncytien zu messen. Er lag in 

Syncytien bei ca. 10 000 hPa, während die umgebenden Prokambiumzellen ca. 4 000 hPa und 

Cortexzellen 2 000 hPa aufwiesen. 
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J. Aumann 

Institut für Phytopathologie, Universität Kiel 

Strategien zur Identifizierung der Sexualpheromone sedentärer Ne

matoden 

Nematoden verursachen zahlreiche, ökonomisch bedeutende Pflanzen
krankheiten. Nebenwirkungen von Nematiziden haben in mehreren Län-

dern zu Verboten geführt. Es wird daher nach alternativen Verfah

ren zur Kontrolle pflanzenparasitärer Nematoden gesucht. Die 

Desorientierung der Männchen sedentärer Arten durch Bodenapplika

tion weiblicher Sexualpheromone ist eins dieser denkbaren Verfah
ren. Trotz dreißigjähriger Forschung wurde bisher kein Nernatoden-

pheromon zweifelsfrei identifiziert, obwohl Vanillinsäure als Sub

stanz mit Sexualpheromonaktivität gegenüber den Männchen des Soja

bohnenzystennematoden Heterodera glycines beschrieben wurde. 

Zwei methodische Entwicklungen eröffnen nun die Aussicht auf eine 

Identifizierung der Sexualpheromone sedentärer Nematoden. Erstens 

wurde festgestellt, daß das Sexualpheromon bei solchen Weibchen 

des Rübenzystenne:matoden H. schachtii 1 deren Hinterleib sich 
außerhalb des Agarmediuros monoxenischer Kulturen befindet, in der 

(aus der Vulva sekretierten) gelatinösen Matrix angereichert wird~ 

Das Pheromon kann in apolaren Lösungsmitteln gelöst werden. zwei

tens können pheromonhaltige Extrakte gelatinöser Matrices gaschro

matographisch fraktioniert werden, Das Pheromon erwies sich als 
hitzestabil. Es ist kein Peptid und enthält vermutlich eine Car-

boxylgruppe. Aufgrund der geringen Pheromonmengen bereitet die 

massenspektroskopische Identifizierung der Substanz noch Schwie

rigkeiten, die aber, sofern größere Mengen zur Verfügung stünden 1 

lösbar erscheinen. 
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S. Lange; F.M.W. Grundler und U. Wyss 

Institut für Phytopathologie1 Universität Kiel, Germany 

Vergleichende Charakterisierung inkompatibler und kompatibler Wirt-Parasit-Beziehungen 

zwischen Arabidopsis thaliana und verschiedenene Zystennematodenarten 

Die Pflanze Arabidopsis rha!iana erwies sich in Infektionsversuchen als Wirtspflanze 

verschiedener Zystennematoden. Die Arten Heterodera schachtii, H. trifolii und H, cajani 

gelangten auf ihr unter Gewebekulturbedingungen zur Fortpflanzung. Die phylogenetisch weniger 

nah verwandten Arten Globodera rostochiensis und G. pallida waren nicht in der Lage, sich an 

der Pflanze zu entwickeln. In der Regel war eine Invasion dieser Nematoden in die Wurzeln mit 

einer heftigen Nekrotisierung des befallenen Gewebes verbunden. Allerdings wurden vereinzelt 

Infektionen verbunden mit der Induktion eines Nährzellensystems beobachtet, das jedoch nach 

wenigen Tagen kollabierte. Heterodera glycines steht H. schachtii phylogenetisch sehr nahe. A. 

thaliana Wurzeln übten zwar Attraktivität auf die Infektionslarven von H. glycines aus, die 

Eindringungsrate lag jedoch im Vergleich zu H. schachtii niedrig. Wie in vivo mikroskopische 

Untersuchungen zeigten, reagierten befallene Wurzelbereiche nach einer Infektion in der Regel 

hypersensitiv: Das Zytoplasma der Zellen im Bereich um den Nematoden verdichtete sich und 

koagulierte anschließend. Diese Reaktion trat auch in Bereichen der Wurzel auf, die noch nicht in 

unmittelbaren Kontakt zum Nematoden gekommen waren. Eindringende Infektionslarven wurden 

von diesen Zellen oft eingekapselt und somit am weiteren Vordringen gehindert. Nur wenige 

Tiere der untersuchten Laborpopulation waren zur Eindringung und Entwicklung an A. thaliana 

befähigt (3% des Inokulums). Sie entwickelten sich in einem Geschlechterverhältnis von 4:1 

überwiegend zu Männchen. Nachdem ihre Nachkommenschaft wiederholt an A. thaliana 

vermehrt worden war, konnte ein Anstieg der Infektionshäufigkeit und der Anzahl von Weibchen 

pro Pflanze unter den Nachkommen beobachtet werden. Ziel der weiteren Arbeiten ist es, 

virulente und avirulente Stämme von H. glycines zu selektieren. Auf der Basis eines genetisch 

definierten, differentiellen Wirt-Pathogen Musters sollen Virulenz- bzw. Avirulenzfak:toren auf 

Wirt- und Pathogenseite identifiziert und auf genetischer und molekularer Ebene charakterisiert 

werden. 
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Biologische Bekämpfung freilebender Wurzelnematoden im Erdbeeranbau mit Zwischenkulturen. 

Die bisher durchgeführten Untersuchungen über die Wirkung von Zwischenkulturen im Erdbeer

anbau zur Bekämpfung von Wurzelnematoden haben deutlich gezeigt, daß die herkömmlichen 

Tageces-Arten, insbesondere Tagetes patula, bei einem dreimonatigen Anbau einen Reduktions

effekt bewirken, der vergleichbar mit der Anwendung von Basamid ist. Die langfristige Wirkung 

von Tagetes nach l 1/2Jahren war positiv und muß weiter beobachtet werden. 

Die speziell zur Nematodenbekämpfung gezüchtete Tagetes-Hybride "Nemanon" konnte in keinem 

Versuch den Erwartungen gerecht werden. Ihre reduzierende Wirkung war nicht mit der der beiden 

herkömmlichen Tagetes-Arten vergleichbar. 

Der Anbau von Tagetes läßt sich gut in die Rotation des Erdbeeranbaus integrieren. Ob dabei eine 

FRÜHJAHRSANSAAT oder eine SOMMERANSAAT bevorzugt wird, scheint weniger eine Frage 

der Wirkung des Tagetes-Anbaus zu sein als vielmehr inwieweit sich diese Maßnahme in den 

Produktionsablauf der einzelnen Betriebe integrieren läßt. Arbeitswirtschaftlich ist eine SOMMER

ANSAA T sofort nach der Ernte für die Erdbeerbetriebe die sinnvollere Lösung. Eine Vlies

abdeckung für eine FRÜHJAHRSANSAAT verursacht erhebliche Mehrkosten. Nach einer 

SOMMERANSAAT sollten bis zur Erdbeerpflanzung nur Folgekulturen angesät werden, die keine 

populationsvermehrenden Effekte besitzen. 

Neben den ökologischen Vorteilen scheinen auch die ökonomischen Fakten eindeutig für die 

Anwendung der herkömmlichen Tagetes-Arten zu sprechen. Im Vergleich zu Basamid betragen die 

Kosten nur ca. 5% und sind nur geringfügig teuerer als der Anbau von Ölrettich oder Phacelia, die 

beide eher neutral bzw. vermehrend wirken. Der Anbau von T. "Nemanon" ist wie oben schon 

ausgeführt, nicht nur von der Wirkung her unbefriedigend, sondern darüber hinaus auch ver

gleichsweise teuer. 

Tagetes patula ist durch ihre langsame Jugendentwicklung besonders unkrautgefä.hrdet. Zur 

Unkrautbekämpfung hat sich das Herbizid "Goltix WG" in einer Aufwandmenge von 3-5 kg/ha 

bewährt. 
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Die Verbreitung und Popu1ationsdichte von Getreidenematoden - mfüdiche Ursache für Aus
winterungsschäden? - Beispiele aus Süddeutschland und Zentral-Anatolien 

Der "\Vinter Kill" in einigen Wintergetreidebeständen (WW, WG + WR) war im Winter 92/93 

im Bereich Odenwald extrem hoch; in einigen Fällen mußte im Frühjahr umgepflügt werden, da 

die Pflanzen auf größeren Flächen entweder abstarben oder nicht in die Schoßphase gingen. Man 

ging zunächst davon aus, daß Frostschäden (Kahlfröste im Januar) die Ursache waren. Das 

Erscheinungsbild der Schäden wäre jedoch in einigen Fällen dafür untypisch gewesen - einzelne 

Nester im Bestand. Bodenanalysen ergaben hohe Populationsdichten von Prarylenchus crenarus und 

z.T. auch P. neglecrus (06.000 - 14.000 Tiere pro 250 ccm), die nach dem Winter 92/93 an 

einigen Standorten mit die Ursache für den oben beschriebenen Totalausfall und Umbruch gewesen 

se.in könnten. Gleichzeitig lagen an diesen Standorten niedrige ph-Werte vor (pH 4,1 - 4,7). 

Das gleiche Bild zeigte sich auch in Winterweizenbeständen von Zentral-Anatolien, in denen der 

sogenannte "Winter-Kill" im Durchschnitt ca. 50% beträgt. Bisher ging man davon aus, daß als 

Ursache einzig und allein abiotische Schadwirkungen vorliegen - schlechtes Saatbett, Witterung 

etc. In zwei Surveys wurde jedoch herausgefunden, daß sowohl Pratylenchus-Arten (01.000 -

3.000 Tiere/250 ccm) wie auch Hererodera aven.ae (01.000 bis 10.000 Eier+ Larven/250 ccm; 

Extremwert 220.000 Eier+ Larven/250 ccm) in Zentral-Anatolien in teilweise hohen Popula

tionsdichten weitverbreitet sind und schon zu Beginn der Vegetationsperiode die jungen Keimlinge 

befallen - ca. 50-70 Tiere pro Pflanze. Diese Böden haben meist Mikronährstoffmangel - Zinkman

gel. 

Die Frage, die sich dabei stellt, ist, welcher Zusammenhang zwischen bestimmten Bodenverhältnis

sen (pH-Wert, Nährstoffversorgung etc,) und dem Auftreten dieser Nematodenarten besteht. 

Anzunehmen ist, daß die hohe Populationsdichte schon zu Beginn der Entwicklung der Getreide

pflanzen einen so großen Streßfaktor darstellte, so daß weitere Streßfaktoren, wie die extremen 

Kahlfröste, die Jungpflanzen in einem solchen Ausmaß schädigten, daß sie entweder abstarben oder 

nicht mehr in die Schoßphase gingen. 

Für H. avenae 1st inzwischen bekannt, daß die Strategie der Zink- und Eisenmobilisation dasselbe 

System darstellt, das die fnfektionsstadien zur Wurzel lockt. Damit liegen in diesem Fall eindeutige 

Korrelationen vor, da in Zentral-Anatolien häufig Zink- und Eisenmangel vorliegen. 
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Untersuchungen zur Vererbung der Resistenz gegen den Nördlichen 

Wurzelgallennematoden, Meloidogyne hapla, bei Daucus carota L. 

I. Natter, L.Westphal, G.Wricke 

Institut für Angewandte Genetik der Univers.ität Hannover 

Der Nördliche Wurzelgallennematode Meloidogyne hapla kann auf verseuchten Böden erhebliche 

wirtschaftliche Schäden im Möhrenanbau hervorrufen. In der Wildart D. c. azoricus ist von 

KR/\US (Dissertation, Institut für Angewandte Genetik der Universität Hannover, 1992) eine 

Resistenz gegen diesen Schädling festgestellt worden. In einer Reihe von Selbstungs- bzw. 

Kreuzungsnachkommenschaften wurden tolerante Individuen mit anfälligen D. c. azoricus

Pflanzen gekreuzt und die daraus hervorgegangene F 1 geselbsteL Die resultierenden Fr 
Nachkommenschaften wurden auf Resistenz geprüft Sie stehen nun für die Analyse genetischer 

Marker zur Verfügung. Es werden Untersuchungen auf spaltende Isoenzyme, 

Restriktionslängenpolymorphismen (RFLPs) und Random amplified polymorphic DNA (RAPD)

Markern durchgeführt. Erste Isoenzymuntersuchungen mit den Enzymsystemen Acmütase 

(ACO), Dihydrolipoamid-Dehydrogenase (DIA), Phosphoglucoisomerase (PGI), 6-

Phosphogluconat-Dehydrogenase (6-PGD), Phosphoglucomutase (PGM) und Glutamat

Oxalacetat-Transaminase (GOT) sind begonnen worden. Die genetische Analyse der 

Resistenzeigenschaft und spaltender Markerloci hat die Markierung von Resistenzgenen zum Ziel. 

Zur Übertragung von M. hapla-Resistengenen in die Kulturmöhre wurden tolerante Pflanzen aus 

den F2-Nachkommenschaften von D. c. azori.cus und D. carota .sativus mit der Kulturmöhre 

zurückgekreuzt. Die Rückkreuzungs-Nachkommenschaft wird geselbstet und in einem 

Resistenztest überprüft. Dieser Vorgang soll mehrmals wiederholt werden. 

Mit Hilfe verschiedener Nematodenherkünfte, zwei aus den USA und drei aus Deutschland, wird 

die Resistenzeigenschaft gegen den Wurzelgallennematoden auf ihr Wirkungsspektrum überprüft. 

Dazu wird tolerantes bzw. anfälliges Pflanzenmaterial aus D. c. awricus mit jeder Herkunft 

getestet. 

Da der Resistenztest durch Umweltfaktoren beeinflußbar ist, solI resistentes Pflanze.nrnaterial in 

vitro vermehrt werden. Klone von Einzelpflanzen können dann in den Resistenztest als 

Wiederholungen eingesetzt werden und somit dazu dienen, die Umweltvariabilität besser zu 

kontrollieren. Zusätzlich soll versucht werden, sterile M. hapla-Populationen in vitro zu 

etablieren, um mit ihnen einen in vitro Resistenztest bei D. c. awricus bzw. D. carota L zu 

entwickeln. 
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H. M. Poehling 

Institut für Pflanzenkrankheiten lUld Pflanzenschutz, Universität Hannover 

Vielfältigkeit in Agrarökozystemen ~ ein wesentliches Element für den integrierten Pflanzenschutz und 

angewandten Naturschutz 

In den verschiedensten Programmen zur "umweltgerechteren" Gestaltung der Agrarproduktion \Vlrd 

der Verbesserung der Struktur der Agrarlandschaft besondere Bedeutung beigemessen. Forderungen 

nach e.iner Erhöhung der Diversität "ausgeräumter" Gebiete durch Schaffung klein.räumiger Mosaike 

mit unterschiedlicher Nutzungsintensität (die alte Kulturlandschaft) und nach Wiederherstellung oder 

Neuanlage von naturnahen vernetzten Saumstrukturen (Biotopverbundsysteme) werden vielfach 

vertreten. Betrachtet man die umfangreiche Literatur zur Thematik, so lassen sich Schwerpunkte und 

Tendenzen herausstellen, mit denen die oben genannten Forderungen begründet we.rden: 

Floristische und strukturelle Diversität von Kulturpflanzenbeständen (Unkraut, Untersaaten, 

Mischkulturen etc.) erzeugt für viele Tierarten (insbesondere Arthropoden) vielfiiltige Lebensräume. In 

der Mehrzahl (Ausnahmen vorhanden!) der bisher untersuchten Systeme wurden Gegenspieler 

("Nützlinge) phytophager Tiere ("Schädlinge") gefördert, und die Beziehungen zwischen Schädlingen 

ru1d Nützlingen wiesen eine höhere Stabilität (geringere Abundanzschwankungen) auf Für langfüstige 

"Denkmodelle" des integrierten Pflanzensclmtzes ist dies wesentlich. Eine besondere Bedeutung in der 

der Agrarlandschaft haben Saumbiotope (Hecken, Feldraine, Gehölzinseln, Ackerkrautstreifen etc.). Sie 

bieten nützlichen und indifferenten Arten Verstecke, Nahrung und günstige mikroklimatische 

Bedingungen auch dann, wenn die entsprechenden Eigenschaften in Monokulturen nicht vorhanden 

sind. Dadurch \Vll'ken sie als Refugien und beherbergen Quellpopulationen für die Besiedlung von 

Arealen, die periodisch natürlich verlassen werden oder in denen Maßnahmen wie Ernte, 

Bodenbearbeitung , Pflanzenschutz etc. zu Reduktionen der Dichte einzelner Arten führen. Selbst wenn 

Effekte von Saumbiotopen auf Schädlingspopulationen nur gelegentlich und in räumlich enger 

Beziehung nachgewiesen wurden, so1lte ihre Bedeutung für die langfristige Förderung einer 

artenreichen und individuenstarken Nützlingsfauna nicht übersehen werden. Bei ausreichender 

V emetzung können derartige Biotope auch der zunehmenden Isolierung und damit dem schleichenden 

Verlust von Populationen in großflächigen Agrarlandschaften entgegen\VlTken. Betrachtet man 

Artenvielfalt nicht nur funktionell (Schädlingsreduktion), sondern im Sinne des angewandten 

Naturschutzes auch als naturkundlichen und kulturhistorischen Wert, sind die positiven Effekte von 

Saumstrukturen und Flächen mit extensiver Nutzung oder heterogener Vegetation unbestritten. 
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Untersuchungen der Wirkung epigäisc.f!er Prädalorcn gegen GetrS:ideQlattläusc (Horn .. Aphididac) mitJjilfe 

biochemischer Methoden 

Wichtige Elemente der cpigäischen Prädatorcnfauna der Agroökosysteme sind die Arten der Coleopteren-Familicn 

der Laufkäfer (Carabidae) und Kurzflügelkäfer (Staphylinidae). Dreijährige Untersuchungen in nach den Prinzipien 

des integrierten Pflanzenschutzes bewirtschafteten Winterweizenfeldem im Gebiet von Chemnitz (Freistaat Sachsen) 

und Halle (Land Sachsen-Anhalt) haben gezeigt daß die Carabidae und Staphylinidae mit relativ großer Arten- und 

lndhiduenzahl land\\irtschaftlich genutzte Flächen besiedeln. Mittels Bodenfallen konnten in den Jahren 1991 bis 

I993 im Fangzeitraum von Ende April/Anfang Mai bis Ende Juli/Anfang August 71 Spezies der Carabidae 

(Klaffenbach 50, Peißen 51 Arten) nachgewiesen werden_ wobei 30 Arten auf beiden Standorten zu finden waren 

Ohne Berücksichtigung der Aleocharinae waren insgesamt 54 Staphylinidenarten in den Fängen vertreten 

(Klaffenbach 42, Chemnitz 39 Arten), von denen die Hälfte die untersuchten Schläge beider Standorte besiedelte. 

Zur Untersuchung der Räuber-Beute-Beziehungen in Agroökosystemen stehen eine Vielzahl von Methoden zur 

Verfügung. Seit -.,ielen Jahren werden auch moderne biochemische Analyse- und Diagnoseverfahren in der 

angcw-andten Entomologie eingesetzt. Sie ermöglichen Aussagen zum Fraßverhalten räuberischer Arthropoden unter 

Freilandbedingungen und hefcm somit wichtige Hinweise über die Wechselw'irkungen der einzelnen Elemente der 

Agrarbiotope. In umfangreichen Untersuchungen \',Urde die Eignung des Tissue Print~irrummoblotting (TPIB) zur 

Analyse der Verdauungstrakte der epigäischen Prädatoren geprüft. Die Rcimltate zeigen, daß mit dieser Methode 

große Probenzahlen schnell auf Blattlausproteine getestet werden können und qualitative Aussagen mögllich sind. 

Trotz sichtbarer Intcnsitatsunterschiede der Farbreaktion konnte keine befriedigende Quantifizierung der Fraßlcistung 

erreicht werden. 

Insgesamt wurden 9653 Indi,iduen aus der Familie der Carabidae und 7271 aus der Familie der Staphylinidae 

getestet. Aufgrund der polyphagen Ernährungsv.'cise entwickeln sich die Populationen beider Coleoptcren-Familien 

unabhängig von der Abundanz einzelner Beutegruppen. Die Laufkäfer erwiesen als bedeutendere Gegenspieler der 

Getreideblattläuse. Bereits in der Migrationsphase der Getreideaphiden ·wurden für einige Arten Prädationsraten von 

mehr als 75 % ermittelt. Unter Berücksichtigung der Akti\.itätsdichte und der Prädationswirkung sind unter den 

Carabidae die Arten Carabus granulatus L., Poecilus c-upreus (L.), Pterostichus melanarius (Ill.), Calathus fuscipes 

(Goeze) und Platynus dorsahs (Pontopiddan) so\tie unter den Staphylinidae die Art Philonthus fuscipennis (Mannh.) 

als Biattlausantagonisten hervorzuheben 
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Biologische Bekämpfung im Vorratsdmtz -
Einsatzmöglichkeiten von Trichogramma evanescens 

Da sich der Einsatz von Eiparasitoiden der Gattung Trichogrannna in weiten Bereichen 

der Landwirtschaft bewährt hat, stellte sich die Frage ob ein Einsatz von Tieren der 

Art Trichogramma evanescens auch im Vorratsschutz möglich wäre. 

Der Hauptschädling der Nahrungs- und Süßwarenindustrie ist die Dörrobstmotte 

P!odia interpuctella (Hym.: Pyralidae ), die ihre Eier an Lebensmittelverpackungen 

bzw. -gebinde ablegt. 

Der Eiparasitoid müßte für einen etfolgversprechenden Einsatz in der Lage sein diese 

Gelege zu finden und zu parasitieren. 

Untersuchungen hierzu wurden in einem Sm x 8m großen Versuchsraum durchgeführt 

in dem die Situation im Einzelhandel simuliert werden konnte. 

Hierbei zeigte sich, daß das Verhalten von Trichogramma evanescens stark von den 

Lichtbedingungen und der Raumstruktur abhängt. Die Parasitierungsrate nimmt mit der 

Entfernung vom Freilassungsort ab und wird durch eine gleichmäßige bzw. 

ungleichmäßige Ausleuchttmg des Raumes beeinflusst. 

Veränderungen im zeitlichen Lichtprogramm führen ebenfalls zu Unterschieden in der 

Parasitierungsleistung. 

Über erste Praxisversuche in einem Einzelhandelsgeschäft wird berichtet werden 
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Räuberische Fliegen - ein bisher wenig beachteter Nütziingskomplex in Gewächshäusern 

1n. den Jahren von 1991 bis 1993 -,,vurden in 13 Gartenbau.betrieben des Landes Baden-Württemberg 

räuberische Fliegen aus der Familie der Ta.'1Zfiiegen (Hypotidae; Empidoidea), Gattungen Platy

pa/pus MARQUART, Tachydromia MEIGEN, Stilpon LOEW und der Familie der Echten Fliegen 

(M:uscidae), Gattung Coenosia :MEIGEN, nachgewiesen. Es handelt sich dabei um Betriebe mit bio~ 

logischer Wirtschaftsweise und um konventionell arbeitende Betriebe mit dem weitgehenden Ver

zicht auf Pflanzenschutzmittel. Die Platypalpus- und Tachydromia- Arten \Vl.lrden sowohl auf 

niedrigen Kulturen wie Feldsalat, Kopfsalat, Rettich und verschiedenen K.räutern, als auch auf den 

Raumkulturen Gurke und Tomate beobachtet und gefangen. Sie besiedeln dabei auch die oberste 

Blattregionen. Stilpon n:ubila COLL. bevorzugt als Lebensraum jedoch die Bodenoberfläche. Sie 

konnte in allen Kulturen nachge\Vlesen werden. Die meisten Hypotiden-Arten sind auch in den 

Wintermonaten im Gewächshaus zu finden, so daß ihr Entwicklungszyklus auch im Gewächshaus 

durchlaufen wird. Aufgrund der Beobachtungen können folgende Beutetiere für die Platypalpus- und 

Tachydromia-Arten genannt werden: Iviinierfliegen (Agromycidae), Taufliegen (Drnsophilidae), 

Trauermücken (Sciaridae), Ufertliegen (Ephydridae). Platypa!pus pa!lidicomis COLL. gehört zu 

den kleinsten der vorgefundenen Arten und ist mit Thysanopteren als Beute beobachtet worden. 

S. nubila verzehrt Larvenstadien der Thripse und Zikaden, die mit Hi!fe des Saugrüssels 

aufgestochen und ausgesaugt werden, ohne daß die Beine die Beute fixieren. Im Gegensatz zu den 

Tanzfliegen, die Ihre Beute im Laufen fangen, sind die Coenosia-F!iegen Ansitzjäger, die auf 

heranfliegende Beute warten, diese dann in der Luft ergreifen, meist zum gleichen Ausgangspunkt 

zurückkehren und dort aussaugen. Die Arten C. humilis K1EIG., C strigipes STEIN, 

C. atra MEIG., C. tigrina FAB., C tricolor ZEIT und C attenuata STEIN sind in den 

Gewächshäusern gefunden worden. Letztere ist erstmalig für Deutschland nachgewiesen und stammt 

aus Nordafrika, von wo sie wahrschein1ich eingeschleppt wurde. Zum Beutespektrum der meisten 

Arten gehören wichtige Gewächshausschädlinge wie z.B. Mottenschildläuse (Aleurodoidea), 

Trauennücken (Sciaridae) und .Minierfliegen (Agrornycidae). Bei ausschließlichem Angebot von 

Drosophila werden von C. strigipes durchschnittlich 3-4 Fliegen pro Tag und Räuber erbeutet. Für 

die Arten C. humilis, C attenuata, C. strigipes und C. atra ist mit Hilfe von Trauermücken als 

Nahrung eine dreistufige, aufeinanderfolgende Zuchtmethode entwickelt worden. Dabei erfolgt 

erstmalig die Massenzucht der Trauermückenlarven Bradysia paupera Tuomikoski mit Hilfe einer 

reinen Fusarium~Pilzkultur. Der Einsatz von Co1::nosia-Fliegen im System der biologischen 

Schädlingsbekämpfung als ergänzende und prophylaktische Maßnahme ist erfolgversprechend. 
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Reproduktionsverhaitero yon Blattläusen 

Jn drei typischen Beziehungen im tritrophischen System: Blattläuse, Primärparasitoiden und 

Hyperparasitoiden wurden die Einflußmöglichkeiten der obersten trophischen Ebene auf die 

beiden unteren untersucht- Es sollte festgestellt werden, ob die Anwesenheit von Hyperpara·· 

sitoiden durch Primärparasitoiden und Blattläuse wahrgenommen werden kann und ob deren 

Verhalten bzw. Rep10duktion durch die Hyperparasitoiden beeinflußt wird. 

In einem Biotest in Petrischalen löste die Anwesenheit des Hyperparasitoiden A!loxvsta victrix 

(Hym.: Al!oxystidae) bei den Weibchen des Primärparasitoiden Aph,dius uzbekistanicus {Hym.· 

Aphidiidae) erhöhte Flug- und verminderte Parasitierungsaktivität aus, Der identifizierte Duft

stoff, 6-Methyl-5-hepten-2-on, der von männlichen und weiblichen A. victrix abgegeben wird, 

bewirkte in Petrischalen wie auch im Windkanal ebenfalls eine erhöhte Flugaktivität. Die 

Primärparasitoidenweibchen können den Hyperparasitoiden offensichtlich an diesem Duftstoff 

erkennen und reagieren auf seine Anwesenheit mit Flucht. 

Untersuchungen zum Einfluß des Hyperparasitoiden Dendrocerus carpenteri (Hym.: Mega„ 

spilidae) auf das Flugverhalten von A. uzbekistanicus Weibchen führten zu ähnlichen Er geb" 

nissen. In einem Olfaktometer-Biotest wurde die Flugaktivität der A, uzbekistanicus Weibchen 

durch die flüchtigen Emissionen unbegatteter D. carpenteri Weibchen signifikant gesteigert. 

Emissionen von D. carpenteri Männchen lösten dagegen diese Reaktion bei den Versuchs~ 

tieren nicht aus. Die Tendenz, Gebiete mit hohem Hyperparasitoidendruck zu verlassen, dient 

den Primärparasitoidenweibchen offenbar dazu, ihre Nachkommen dem Zugriff der Hyperpara

sitoiden zu entziehen. 

Für die Reproduktionsleistung der Blattlaus Sitobion avenae (Horn : Aphididae) wirkte sich die 

Präsenz vori D. carpenteri auch ohne direkten Kontakt stimulierend aus. Blattläuse produzier~ 

ten im Biotest mehr Nachkommen, wenn sich in ihrer Nähe die Hyperparasitoidenweibchen 

aufhielten. Im Gegensatz zu den Primärparasitoiden profitieren Blattläuse offensichtlich von 

der Anwesenheit der Hyperparasitoiden, 
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Erkennung von Pflanzenduftstoffen {Synomonen) durch den Blattlays-Primärparasitoiden 

Aphidius uzbekistanicus (Hymenoptera: Aphidiidae) 

Viele Parasitoiden von Herbivoren nutzen Pflanzenduftstoffe für ihre Orientierung. Von der 

lnterspezifischen Wirkung dieser Semiochemikalien {Synomone) profitieren sowohl die 

Pflanzen als auch die Parasitoiden. 

In Laborversuchen wurde das Verhalten von weiblichen A, uzbekistanicus, einem Primärpara

sitoiden der Großen Getreideblattlaus Sitofüon avenae (Horn.: Aphididae), auf Hafer (Avena 

sativa, Sorte Bojar) untersucht. Um die Attraktivität unterschiedlicher Duftstoffquellen zu 

vergleichen, wurden Experimente im zweiarmigen Y-Olfaktometer und im vierarmigen Olfakto

meter durchgeführt. Als Duftstoffquellen dienten abgeschnittene Blätter von unbefallenen und 

mit Blattläusen befallenen Pflanzen, Blattläuse, Rückstände von Blattlauskolonien sowie 

befallene Pflanzen, von denen die Blattläuse entfernt wurden und Pflanzen, deren Befall durch 

Klammerkäfige lokal begrenzt war. 

Die Wahlversuche zeigten, daß die Parasitoidenweibchen sehr gut in der Lage sind, aufgrund 

der flüchtigen Duftstoffe befallene von unbefallenen Pflanzen zu unterscheiden. Duftstoffe, 

die von der Wirtsblattlaus ausgehen, spielen dabei offenbar keine große Rolle, da auch 

Pflanzen bevorzugt werden, von denen alle Blattläuse vor dem Versuch entfernt wurden. 

Rückstände von Blattlauskolonien waren ebenfalls nicht attraktiv, Außerdem waren auch 

solche Teile befallener Pflanzen für die Parasitoiden attraktiv, die nicht direkt befallen waren. 

Allerdings muß die Fähigkeit zur Erkennung der von den Pflanzen emittierten Duftstoffe von 

den Parasitoiden offenbar erworben werden. Nur solche Parasitoidenweibchen wurden von 

den Pflanzenduftstoffen angezogen, die vor dem Versuch Kontakt mit der Kombination von 

Pflanzen und Blattläusen hatten. 

Die chemische Analyse der flüchtigen Emissionen der Pflanzen durch Gaschromatographie 

und Massenspektrometrie erbrachte Unterschiede in den Konzentrationen einzelner 

Komponenten. In Zukunft soll geklärt werden, welche Veränderungen in den Emissions

spektren der Pflanzen für die Erkennung durch die Parasitoiden eine Rolle spielen. 
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Einsatz von Steinemema feltiae gegen Trauermückenlarven unter 
besonderer Berücksichtigung der Adaption der Nützlinge an das 
Kultursubstrat 

Bei der Bekämpfung von Trauermückenlarven stell! der Einsatz entomopathogener 
Nematoden eine geeignete biologische Alternative zur konventionellen chemischen 
Insektizid-Anwendung dar. 
Steinernema Arten, insbesondere S. feltiae scheint sich dabei besonders zu eignen. 
Zur Beurteilung der Wirksamkeit ist die Kenntnis der Einflußgrößen im Kultursubstrat 
auf die Nützlingspopulation nach der Ausbringung von großer Bedeutung. 

Basis der vorgestellten Versuche ist eine im Jahre 1992 am Pflanzenschutzamt 
Bonn durchgeführte Untersuchung zur Populationsdynamik von Steinemema fel!iae 
bis zu 9 Wochen nach der Applikation. Unabhängig von der ausgebrachten Menge 
(250.000 bzw. 500.000 Nematoden/m') sank die Zahl der Dauerlarven in den ersten 
beiden Wochen nach der Ausbringung stark ab. Drei Wochen später stieg die 
Nematodendichte in der Bodenlösung v,ieder an und fluktuierte im weiteren Unter
suchungszeitraum gemäß dem Räuber/Beute-Modell von LOTKA und VOL TERRA 

Mit den dargestellten Versuchen wurde der Einfluß verschiedener Parameter auf die 
Populationsdynamik in den ersten Wochen nach der Ausbringung untersucht Die 
Ergebnisse sollten Erklärungen für das starke Absinken (75%) der Populationsdichte 
im Substrat in der 1. Woche nach der Ausbringung liefern. 
Folgende Parameter auf die Aktivität von Steinernema wurden untersucht: 

Einfluß der Gießwasser-Temperatur 
Einfluß der Wirtsdichte 
Einfluß des Salzgehaltes 

Ergebnisse: 

Auch in diesen Versuchen bestätigte sich unabhängig von der Fragestellung der 
starke Dichterückgang der Dauerlarven in der Bodenlösung. Mögliche Ursachen 
könnten eine Inaktivierung oder eine noch nicht vorhandene Aktivität während 
und/oder kurz nach der Applikation sowie eine Aggregation bzw. Penetration der 
Wirtslarven darstellen. Der erneute Anstieg der Anzahl Dauerlarven nach ca. einer 
Woche könnte mit einer (Re-) Aktivierung und/oder einer Freisetzung von Nützlingen 
aus abgestorbenen Trauermückenlarven und damit der Anwesenheit einer neuen 
Dauerlarven-Generation begründet sein. 
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Wirksamkeit einer Bodenapplikation des entomopathogenen Pilzes 
Verlicillium lecanii gegenüber Thysanopteren" 

Der enlomopalhogene Pilz Verlicillium /ecanii kann saprophytisch an organischer 

Substanz im Boden existieren. Die wirtschaftlich bedeutsamen Thrips-Arten wie 

Thrips tabaci und Frankliniella occidentalis vollziehen einen Teil ihrer Entwicklung 

im Boden, so daß eine Kontaktnahme von Schädling und Pathogen im Boden 

möglich ist In Labortests wurde geprüft, ob V /ecanii die im Boden auftretenden 

Entwicklungsstadien infizieren kann, und welche Mortalität mit einer 

Sporenapplika!ion auf den Boden zu erzielen ist 

Es wurde ein standardisierter Labortest erarbeitet, der es ermöglicht, die Infektion 

direkt durch die Auszählung der lebenden, toten und toten verpilzlen Tiere zu 

erfassen. 

Die Bodenapplikation von V lecanii - Sporensuspensionen führt bei beiden 

Thripsarten zu Infektionen der bodenbewohnenden Stadien. Dabei war es 

unerheblich, ob die Altlarven bei der Applikation getroffen wurden, oder sie erst 

nach der Applikation auf die Erde aufgesetzt wurden. In den Labortests konnten 

beachtliche, statistisch signifikante Infektionsraten der Altlarven erzielt werden. 

Von den wenigen überlebenden Tieren starben viele nach Erreichen des 

Adultenslactiums vorzeitig ab. Die Mehrzahl der toten Tiere verpilzte sehr stark. 

Die Ergebnisse einzelner Varianten hinsichtlich ihrer Initial- und Spätwirkung 

werden vorgestellt und die Bodenapplikation des Pilzes als neue 

Anwendungsmöglichkeit in der Thripsbekämpfung diskutiert. 
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Infektionen an Wolläusen durch Venicillium lecanii an ltwenraumbe..Q_flanzungeri 

Mit den durchgeführten Tests wurde geprüft inwieweit es möglich ist, unter relativ günstigen 
Temperatur- und Luftfeuchte-Bedinb,:rungen vorhandene Woll-oder Schmierläuse ( Planococcus 
citri j mit dem Pilz Verticilliwn lecanii zu infizieren.Die Anwendung erfolgte bei einem bereits 
recht starken Besatz an Begrünungspflanzen der Arten Jucca,Dracena,Schefflera Strelizia,Fi
cus,Scindapsus und einiger anderer, die in Hydrokultur gehalten wurden. 

Der Pilz wurde mit ca. 10' Sporen je ml Behandlungsflüssigkeit verwendetJMerhalb von 6 Wo
chen wurde die Sporensuspension an 3 Terminen auf die gesamten Pflanzen und die Oberfläche 
der Hydrogefäße im Spritzverfahren ausgebracht 

Erste Infektionen an den Wol!äusen wurden 6 Tage nach der ersten Anwendung der Sporensus
pension gefunden,und zwar bei etwa 30% der Wolläuse.Die höchste Infektionsrate wurde 21 
Tage nach der zweiten Behandlung mit einer Infektionsrate von 85 % erreicht.Die Infektionsra
ten lagen im obersten Teil der Pflanzen wesentlich niedriger,von dort aus setzte auch etwa 3 
Monate nach der Erstanwendung eine Neubesiedlung der Gesamtpflanzen ein.Zu diesem Zeit
punkt lagen bei 15 % der Wolläuse noch Pilzinfektionen vor. 

Die Pilzinfektion verminderte die Population der Wolläuse im mittleren und unteren Teil der 
Pflanzen deutlich,um auch im topikalen Bereich der Pflanzen den Lausbesatz zu verrin
gern.wurden zusätzlich wiederholt Nützlinge ( leptomastix dactylopii,Chrysoperla carnea und 
O}ptolaemus montrouzieri ) eingesetzt. 

Zu Testbeginn in geringem Umfange vorhandene Spirmmilben (Ficus) blieben durch frühzeiti
gen und intensiven Einsatz von Amblyseius cucumeris in der weiteren Entwicklung ohne Bedeu
tung. 
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E-ß-Famesen im tritrophischen System: Große Gerteideblattlaus (Sitobion avenae), 

Primärparasitoid (Aphidius uzbekistanicus) und Hyperparasitoid {Al!oxysta v!ctrix) 

E-ß-Farnesen (EBF) ist die Hauptkomponente des Alarmpheromons vieler Blattlausarten. Da 

bisher nicht bekannt war, ob dieser Stoff von Vertretern höherer trophischer Ebenen als 

Signal genutzt werden kann, wurden in Laborexperimenten die Reaktionen der Großen 

Getreideblattlaus (Sitobion avenae, Horn.· Aphididae), des Primärparasitoiden (Aphidius 

uzbekistanicus, Hym.: Aphidiidae} und des Hyperparasitoiden (Alloxvsta victrix, Hym.: 

AHoxystidae) auf EBF geprüft. 

Zur Analyse des Verhaltens der Vertreter dieser drei trophischen Ebenen wurden zwei Biotest

verfahren eingesetzt. lm Y -O!faktometer wurde getestet, ob EBF eine anlockende bzw. 

abschreckene Wirkung auf die untersuchten Arten ausübt. Weiterhin sollte durch die Auswer

tung von Bewegungsparametern geklärt werden, ob das Verhalten der Tiere unabhäng von 

Attraktion und Repellenz beeinflußt wird. Dazu wurde in einer Petrischale EBF-Lösung oder 

eine Kontrolllösung auf Filterpapier appliziert. Mittels digitaler Videoaufzeichnung und 

Computeranalyse wurden die Bewegungsparameter (Laufgeschwindigkeit, etc.) zwischen 

Kontrolle und Behandlung verglichen. 

Die Reaktionen der Blattläuse im Y-Olfaktometer deuteten erwartungsgemäß auf eine 

Abschreckung durch den Duftstoff hin. Der weitaus größte Teil dieser Versuchstiere meidet 

den Duftstoff. Die Prlmärparasitoiden werden dagegen durch den Duftstoff angelockt. Für die 

Hyperparasitoiden ist EBF ebenfalls attraktiv. Signifikant mehr Primär- und Hyperparasitoiden

weibchen laufen in den Arm, in dem sich der Duftstoff befindet. Die Analyse der Bewegungs

parameter auf Filterpapier in Pertischalen erbrachte keinen signifikanten Unterschiede 

zwischen Kontrolle und EBF-Behandlung. 

Das Alarmpheromon der Blattläuse kann von Vertretern anderer trophischer Ebenen wahrge

nommen werden. Für die Antagonisten der Blattläuse (A. uzbekistanicus) dient dieser Stoff 

offenbar zur Wirtsfindung. In dieser zwischenartlichen Beziehung handelt es sich somit um ein 

Kairomon, das dem Empfänger nutzt und dem Sender schadet. In ähnlicher Weise nutzt A. 

victrix diesen Duftstoff. Da Hyperparasitoiden und Blattläuse von dieser Eigenschaft des 

Pheromons profitieren, handelt es sich in dieser Interaktion um ein Synomon. 
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Untersudmngen zu Mechanismen und Steueru.ngsfäktoren der antagonistischen 

Wirkung von Pseudomonas fiuorescens B5 im Svstem Beta vulgaris - Pvthium ultimum 

Ein gegen die Wurzelbrandeneger der Zuckerrübe Pythium ultimum und Aphanomyces 

cochlioides antagonistisch wirkendes Pseudomonas jlu()rescens-lsolat ( B5 ), das sowohl im 

Gewächshaus als auch im Feldversuch einen guten Bekämpfungserfolg zeigte, wurde auf 

seine Fähigkeit Rübenwurzeln zu besiede1n und auf die ltusscheidung von Siderophoren 

und Antibiotika hin untersucht 

Eine besonders effektive Siderophorenbildung v,mrde bei Verwendung eines definierten, 

eisenlirnitierten J\.1inimalmediurns erreicht Aus diesen Kultivierungen konnten drei ver

schiedene .fluoreszierende, eisenchelierende Komponenten isoliert werden, Die Aufreini

gung der Siderophoren etfolgte über X!\D-Adsorberharz, Ionenaustausch- und Gel

penneationschromatographie, Mit einem angereicherten Siderophorenextrnkt ließ sich 

das \Vachstum von Pythium ultimum im Agardiffüsionstest bei einer Konzentration von 

> l mg / Testplättchen hemmen, 

Weiterhin wurden zwei verschiedene antimykotisch wirksame Substanzen durch die 

Bioautographie nachgewiesen. Die Isolierung der Antibiotika aus dem Kulturüberstand von 

B5 erfolgte nach Kultivierung in TSB oder King B durch Extraktion mit Chloroform. 

Ein wichtiger Ansatz zur Aufklärung der Wirkungsmechanismen bietet der Einsatz von 

Defektmutanten zur Bekämpfung des Wurzelbrandes ad planta. Vier Tn5 - 1\rfutanten, die 

keine Siderophoren mehr bilden können und eine dem Pseudomonas-Wildtyp vergleichbare 

in vitro - Hemmwirkung gegenüber dem Pathogen außveisen, werden zur Zeit auch auf ihre 

antagonistischen Hemmwfrkungen im System Pflanze-Pathogen-Antagonist hin getestet. 

Die Populationsdynamik von .B5 in der Zuckeniibenrhizosphäre wurde mit einer strep

tomycinresistenten J\1utante bis 30 Tage nach Auflauf der Pflanzen verfolgt. Ausgehend 

vom Rübenperikarp besiedelte B5 das gesamte \.Vurze]system der Pflanze, Von den oberir

dischen Sproßabschnitten konnte das Bakterium mit einer durchschnittlichen Zellzahl von 

1 o3 cfu/cm reisoiiert werden und hatte sich mit e.inem Anteil von 90-100 % an der ende

mischen Mikroflora durchgesetzt. Diese Ergebnisse zeigen die hohe Besiedlungsfähigkeit 

und Konkunenzkraft des Antagonisten in der Rliizosphäre von Zuckerrüben. 
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Populationsdynamisches Verhalten von Bacillus subtilis beim Einsatz als Mittel für 
den biologischen Pflanzenschutz 

Über Saatgut-, Jungpflanzen- oder Substratapplikation in die Rhizosphäre introduzierte 

Sporen von Bacillus subti/is bewirken auf Grund von Interaktionen zwischen Bakterien 

und Pflanzenwurzel phytosanitäre Vorteilseffekte durch Förderung des 

Pflanzenwachstums, der Pflanzengesundheit und der Unterdrückung insbesondere 

pilzlicher Keimlings- und Wurzelkrankheitserreger. Voraussetzung für diese positiven 

Wirkungen ist eine schnelle und intensive Populationsentwicklung der introduzierten 

Bakterien in der Rhizosphäre und Rhizoplane. 

Untersuchungen der Populationsdynamik von phytosanJtär aktiven B. subtilis lsolaten 

im Bereich unter verschiedenen Substratverhältnissen wachsender Wurzeln etfolgten 

nach Saatgutbehandlungen von Mais und Sonnenblumen, nach Knollenbehandlungen 

von Kartoffeln sowie nach Substratbehandlungen an folgender Erbsenaussaat. 

Unter Voranssetzung ausreichender Temperatur ( um 200 C) und Substratfeuchte für 
die Bakterienentwicklung ist einhergehend mit dem Wachstum der Wurzel nach der 

jeweiligen Bakterienintroduktion eine schnelle Besiedlung der Rhizosphäre und -plane 

bei allen Pflanzen festzustellen. Bei Saatgutapplikationen liegt die ennittelte 

Bakterien-Populationsdichte in der Rhizosphäre etwa 2-3 Zehner-Potenzen unter der 

eingesetzten Sporendichte. Bevorzugte Besiedlungen etfolgen am jeweils aktiv 

wachsenden Teil der Wurzel (Wurzelspitze, Stolonen), was auf umnittelbare 

Interaktionen von Bakterien und Wurzel hindeutet. Es gibt Hinweise, daß einzelne B. 

subti/is lsolate sich populationsdynamisch unterschiedlich verhalten. 

Für die Populationsdynamik von B. subtilis in der Rhizosphäre scheinen nach 

generellen Verhaltensstudien in verschiedenen Erden, die physiko-chernischen 

Eigenschaften der Substrate eine untergeordenete Rolle zu spielen. Als bedeutungsvoll 

werden jedoch Anhaltspunkte gewertet, daß B. subtilis durch Konkurrenzen 

autochthoner Mikroorganismen in den Zielregionen einer Introduktion in der 

Populationsdynarnik negativ beeinträchtigt werden kann. 
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Cylindrocarpon olidum (Wollenw,) WoUenw, Ydf', olidum ,:,,.ls st,,.rker 

Antagonist gegen Pilze und ein neuer Kandidat für die biologische 

Bekämpfung 

Zwei C.olidum var. olidum Isolate, die aus der Rhizosphere von 

Liquida.mbar orientalis Mill. in Marmaris (Türkei) gewonnen worden waren, 

wurden ~uf ihr ,:mtas:onistisches Verhalten gegenüber 25 wichtigen 

pflanzenpathogenen Pilzen aus verschiedenen systematischen Gruppen in 

vitro mit der Strich-Methode getestet. Dabei konnte n,:i.chgewiesen werden, 

daß C.olidum eine sehr starke Hemmwirkung auf meisten Testpilze ausübt. 

Die Antibiotikbase konnte sowohl aus dem Kulturfiltr,:,.t mit Ethylacetat s,.la 

auch aus dem Myzel mit Methanol extrahiert werden. Eine Feststellung war 

besonders interessant, daß die Hemmung von Kolonienwctchatum nicht 

lediglich durch diffundier bare fungistatische Substanzen I sondern auch 

durch flüchtige Met,1boliten deB Ant,:,.sonishm verurs,:1.cht wird, Während 

Pythium ultimum, Sclerotinia m.inor, S. sclerotiorum, Cochliobolus sa.tivus, 

'f/erticillium da.hlie1.e und Thiela.viopsis baaic:o1a die höch8te Empfindlichkeit 

aufwiesen, waren Rosellini.a neca.trix, Pleospora herbarum, Fuaarium 

«cumina.tum, F. culmorum, F. BOlani, Rhizoctonia solani und Sclerotium rolfBii 

die widerstandsfähigsten unter den geprüften Pilzen. Mikroskopische 

Beobachtungen deuteten ferner darauf hin. daß C, olidum v<!lr. olidum in 

der Lage war, R. solani zu parasitieren, Im Gewächshaus wurden auch 

Topfversuche durchgeführt, um den Einfluß von einer Bodenbeh.o.ndluns mit 

C. olidum var. olidum auf den Rhizoctonia-Befall an Bohnen auszuwerten. 

Das Ausäen erfolgte zwei Wochen nach der Bodeninokulation, und die 

Auswertung drei Wochen nach dem Aussäen. In die selben Töpfe wurden 

na.ch einem Monat noch einmal Bohnen gesi:it, In den aufeino.ndervolsenden 

Versuchen wurde der Befallsindex als 91.87 und 83.43% bei den 

unbehandelten und als 32.50 und 13.12 bei den behandelten ermittelt, 

Mit die8en Ergebnissen soll ein-e mögliche Bekämpfung von 

Rhizoctonia-Befall mit einem neuen Antagonisten hingewiesen werden, 
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Einsatz von Antagonisten zur Reduktion der Sporulation von Botrytis spp. in abgestorbenen 

Blattgewebe 

Zur biologischen Bekämpfung von Botrytis spp. sind zwei verschiedene Strategien denkbar. (1) 

Antagonisten können auf das grüne Blatt appliziert werden, um hier Infektionen durch Botrytis 

zu verhindern. Wegen der hierbei kurzen !nteraktionszeit von wenigen Stunden zwischen 

keimenden Konidien von Botrytis und dem Antagonist erscheint diese Strategie wenig erfolgs

versprechend. (2) Dle nekrotrophen Botrytis spp. sporu!ieren auf abgestorbenen Pflanzen~ 

material. Die hier gebildeten Konidien dienen als lnokulum für neue Infektionen. Saprophytische 

Antagonisten können auf das abgestorbene Blattmaterial appliziert werden, um hier die 

Sporulation des Erregers zu unterdrücken. Es ergeben sich lange lnteraktionszelten zwischen 

dem saprophytisct1 wachsenden Myce!s des Erregers und des Antagonisten. Die Selektion und 

Anwendung geeigneter Antagonisten stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit. 

Antagonisten, die in abgestorbenen oberirdischen Pflanzenteilen eingesetzt werden sollen, 

müssen an die hier herrschenden Bedingungen angepaßt sein. Der wahrscheinlich wichtigste 

Faktor hierbei ist der rasche Wechsel zwischen feuchten und trockenen Perioden in dem 

Substrat. 

Die Selektion von Antagonisten erfolgte auf abgestorbenen Blattstücken, die mit Botrytis 

inokuliert waren. Es konnten Antagonisten gefunden werden, die auch nach wiederholten 

Trockenperioden die Sporulation von Botrytis noch annähernd vollständig unterdrückten. Jedoch 

erwiesen sich bekannte Antagonisten wie Trichoderma spp. und G/iocladium spp. bereits nach 

einer einmaligen Austrocknung des Substrates als unwirksam. 

Die Besiedlung von abgestorbenem Blattmaterial im Freiland durch Antagonisten, ihr Überleben 

im Substrat und ihre Wirkung gegen Botrytis cinerea wurde 1993 in einer Serie von Versuchen 

untersucht. Zusätzlich wurden mikroklimatischen Daten wie B!attnässeperioden im abge

storbenen Blatt, Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit erfaßt. Der Antagonist Ulocladium 

atrum verhinderte nach unterschiedlichsten klimatologischen Bedingungen konsistent die 

Besiedlung toten Blattmaterials durch 8. cinerea und dessen Sporulation auf dem Substrat. 

Antagonisten wie Gliocladium catenufatum, die sich im Laborversuch als empfindlich gegenüber 

Trockenheit erwiesen hatten, waren auch im Freiland nicht wirksam. 
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B. Böhme, 

Landwirtschaftskammer Rheinland. Pflanzenschutzamt Bonn 

Versuche zum Einsatz des apathogenen Fusarium oxyspomm 
lsolates 'FO 47' gegen Fusarium oxysporum an Cyclamen persicum 

Cyclamen (Alpenveilchen) zählen zu den beliebtesten Topfpflanzen. Die Wirtschaft
lichkeit der Produktion ist jedoch durch Fusarium-bedingte Ausfälle oftmals in Frage 
gestellt 
Da einerseits keine geeigneten Verfahren zur Früherkennung latent befallener 
Pflanzen und andererseits keine ausreichend wirksamen Pflanzenschutzmittel zur 
Verfügung stehen, kommt den Hygienemaßnahmen, den Kulturverfahren und dem 
Einsatz natürlicher Gegenspieler bei der Gesunderhaltung der Cyclamen besondere 
Bedeutung zu. 

Erste Versuche zum Einsatz des apathogenen Fusarium oxysporum-lsolates 'FO 47' 
im Jahre 1992 zeigten bei einmaliger Beimischung von FO 47 und niedrigem 
lnokulum des Pa!hogens einen geringen Effekt, bei hohem lnokulum des Pathogens 
jedoch größere Ausfälle als das Pathogen allein verursacht hatte. 
Der Folgeversuch im Jahre 1993 wurde so angelegt, daß der Saat-, Pikier- und 
Topferde jeweils rechtzeitig vor lnkullurnahme der apathogene Pilz FO 47 
beigemischt war. 

Ergebnisse: 

Bei Infektion von Sämlingen mit Fusarium oxysporum + FO 47 waren die Ausfälle 
größer als bei Infektion mit Fusarium oxysporum allein. 

Bei Infektion nach der Saal hatte die Beimischung von FO 47 keinen positiven 
Effekt 

Bei Infektion nach der Saat und einer 2. Infektion nach dem Pikieren waren die 
Ausfälle durch FO 47-Einsatz verringert (12%). 

Bei Infektion nach dem Pikieren und nach dem Topfen weren die FO 47 behandelten 
Pflanzen deutlich gesünder (bis zu 24%). 

Zur Integration des Verfahrens in den Kulturablauf mußte die Verträglichkeit von FO 
47 gegenüber den in der Cyclamen-Kultur gebräuchlichen Fungiziden geprüft 
werden. Dazu wurden Gazestreifen auf Agar von dem Pilz überwachsen und 20 
Minuten bzw. 4 Stunden in das zu prüfende Pflanzenschutzmittel getaucht Nach 
Einwirkung von Du Pont Benomyl, Sportak oder T ecto flüssig war kein weiteres 
Wachstum des apathogenen Pilzes festzustellen. Euparen und Daconil hatten eine 
geringe Hemmwirkung. Die Präparate Fonganil Neu, Previcur N, Ronilan und Rovral 
zeigten keinen Einfluß auf FO 47. 
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Christian Knaapel, Dieter Seidel2 

1 PROPHYTA biologischer Pflanzenschutz GmbH. 23999 Malchow/ Poel 

2 Lange Straße, 18059 Rostock 

1Jntersuchunecn zur E.!fil!.llng des Bodenbak,teriums Xanthomonas maltophjJLg_zur 

biolo,:üschen "~011tro!Je der Rapspathmrene Rhizoctonia solani und Verticil!ium dahliae 

Die Bekämpfung bodenbürtiger pilzlicher Pathogene, insbesondere jener Arten, die über einen langen In

fektionszeitraum verfügen, stellt ein großes Problem im praktischen Pflanzenschutz dar. Neben acker

baulichen und chemischen Verfahren, bilden biologische Maßnahmen, ·wie beispielsweise der Einsatz natürli

cher mikrobieller Antagonisten, eine zu prüfende Bekämpfungsmöglichkeit dieser "Problemmykosen". 

Am Beispiel Winterraps \rnrde mit dem Rhizosphärenbakterium Xanthomonas maltophilia der Versuch 

unternommen, einen natürlichen Gegenspieler der Pathogene Verticiilium dahlwe und Rhizor.:toma solam 

künstlich zu vermehren und über eine Zusatzapplikation in der Wirtspflanzenrhizosphäre zu etablieren 

Im Vorfeld durchgeführter Applikations-versuche, \\-Urden mit Hilfe von in vitro und in vivo Testmethoden 

sowohl Wechselwirkungen m,.'ischen Antagonist und Pathogenen als auch z,,,..-ischen Antagonist und Wirt 

untersucht. Die h1 vitro ermittelte antifungale Aktivität des Bakteriums konnte ebenfalls in Gewächshaus- und 

Freilandversuchen nachgc,viesen werden. Durch die Entwicklung einer Methodik zur Saatgutapplikation des 

Antagonisten gelang es, signifikante Befallsunterschiede in einem natürlich mit dem Erreger der Verticil-

fium Welke verseuchten Parzellenversuch nachzuweisen 

Abbildung I zeigt die durch X maltophilia und weitere bakterielle Antagonisten ermittelten Befallsunter

schiede 
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Untersuchungen zur Etablienmg des Antagonisten in der Rapsrhizosphäre erbrachten. daß neben einem hohen 

Konkurrenzvennögen bei der Besiedlung dieses Lebensraums ebenfalls wachstumsfördemde Wirkungen 

auftreten 

Die vorliegenden Ergebnisse kö,mcn somit als ein positiver Beitrag für Wirksamkeit und Praktikabilität 

biologischer Kontrollmaßnahmen bei der Bekämpfung bodenbürtiger Mykosen aufgefaßt werden 
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Erste Ergebnisse zur Bekämpfung von Sclerotinia sclerofiorum im Rapsanbau mit Hilfe des 

pilzlichen Antas.wnisten Coniothvrium mtnitans 

Für die praktische Anwendung von antagonistisch wirksamen Mikroorganismen zur Bekämpfung 

von Pflanzenkrankheitserregern müssen seitens des Antagonisten zwei Voraussetzungen erfüllt sein. 

Er muß sich erstens gut vermehren lassen und damit die Eignung zur Massenproduktion besitzen und 

er muß zv,,reitens eine gute Wirkung und Wirkungssicherheit aufuteisen. Um diese Voraussetzungen 

zu erreichen, wurden Einsporlinien von Coniothyrium minitans in mehrere Selektionszyklen 

selektiert Als Ergebnis dieser Arbeiten konnte die Linie CON/M/91-08 gewonnen werden, die sich 

durch eine sehr gute Produktion von Pyknidiosporen sowie durch die beste Wirkung unter insgesamt 

53 Linien auszeichnete. Die Selektion bezüglich der Wirkung wurde anhand der Befähigung der 

Linien, die Sklerotien von S. sclerotiorum im Boden zu schädigen, vorgenommen. 

Bereits vorher im Freiland durchgeführte Untersuchungen führten zu dem Ergebnis, daß der 

Sclerotinia-Befall von Winterraps durch den Einsatz des Antagonisten gemindert werden kann 

( Abbildung) 
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Abb.: Befall von Winterraps mit Sclerotinia sclerotiorum nach künstlicher Verseuchung 
des Bodens mit den Sklerotien des Pathogens sowie Anwendung verschiedener 
Coniothyrium-Isolate zum Zeitpunkt der Rapsaussaat 

Dieses Ergebnis wurde mit Isolaten erzielt, die noch nicht hinsichtlich ihrer Wirkung selektiert 

worden waren. Es ist daher zu erwarten, daß der Einsatz der Linie CON/M/91 ~08 einen größeren 

Bekämpfungserfolg nach sich ziehen wird. Zur Untersuchung dieser Frage \Vllrden 1994 erneut 

Freilandversuche angelegt, mit denen geklärt werden soll, ob diese Linie als wirksames Agens eins 

biologischen Pflanzenschutzmittels eingesetzt werden kann. 
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A. V. T!EDEMANN!)UNDK.HEDKE2) 

l)ßoyce Thompson Institute, Cornell University, Ithaca, USA 

2)Institut für Phytopathologie der Christian-Albrechts-Universität, Kiel 

Versuche zur Eindämmung von Sclerotinia sclerotiorum durch Einsatz von 
sklerotienparasitischen Antagonisten im Gewächshaus und Feld 

In Bodenproben von 18 Ackerstandorten in Deutschland war die Suppressivität 

gegenüber eingebrachten Sklerotien von Sclerotinia sclerotiorum deutlich größer, 

wenn es sich um Sclerotinia-verseuchte Standorte handelte. Mittels Ködersklerotien 

wurden aus diesen Bodenproben mykoparasitisch aktive Antagonisten des Pathogens 

isoliert und hinsichtlich ihrer sklerotienabbauenden Aktivität geprüft. Zur Beurteilung 

der Fähigkeit zur Abtötung von Sklerotien wurden der physikalische Rotteverlauf 

(Weichfäule), sowie die Verminderung der myceliogenen bzw. carpogenen Keimung 

untersucht. Die Hemmversuche wurden in unsterilem Boden im Gewächshaus und im 
Feld durchgeführt. Zu den leistungsfähigsten Antagonisten gehörten Trichoderma spp., 

Penicillium canescens, Gliocladium virens, Gliocladium roseum, Verticillium 

fusisporum, Acremonium strictum und Pseudocercosporella aestiva, die die carpogene 

Keimrate der Sklerotien im Gewächshaus innerhalb von 33 bis 45 Tagen um bis zu 

50% venninderten. Coniothyrium minitans unterdrückte im gleichen Zeitraum die 

Apothezienbildung fast zu 100 %. Dadurch wurde die Bildung von Apothezien und die 

Ausschleuderung von Ascosporen vollkommen unterdrückt. 

Bei der Prüfung im Feldversuch war die antagonistische Leistung nur noch bei 

Coniothyrium minitans durchschlagend und führte zur Verminderung der 

durchschnittlichen Apothezienanzahl pro Parzelle von 52,5 in der Kontrolle auf 4,8 bei 

Applikation des Antagonisten. Alle wirksamen Antagonisten waren auf Getreide- und 

Rapsstroh kultivierbar und von diesem nach Versuchsende auch mehrheitlich 

reisolierbar. Damit eröffnet sich die Möglichkeit, in der Rotation ohnehin anfallendes 

Stroh als Startersubstrat für die Applikation von Antagonisten zu nutzen. Dies würde 

im Fall von Rapsstroh zugleich eine wünschenswert dichte Plazierung des 

Antagonisten zum Zielorganismus, nämlich den Sklerotien bewirken. Coniothyrium 

minitans scheint ein für die Bodenentseuchung unter praktischen Bedingungen sehr 

interessanter Mikroorganisnus zu sein, der aufgrund seiner guten Konkurrenzkraft auch 

dauerhaft im Boden etablierbar ist. 
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B. Beckmann. R Heitefuss 

Institut für Pflanzenpathologie und Pflanzenschutz 
Georg-August-Universität Göttingen 

JJntersuchunrrn zur Bildung von Terpenen als Phxtoalexine in Baumwolle 

Baumwollpflanzen bilden sekundäre Inha.itsstoffe die offenbar bei der Abwehr von Krankheiten und 

Schädlingen eine Rolle spielen. Die bekannteste, in allen Pflanzenteilen außer in den fasern vorkom

mende Verbindung ist das in subepiderma!en Pigmentdrt.isen eingelagerte Terpen Gossypol. Weitere 

sesquiterpenoide Verbindungen, die an der Biosynthese des Gossypols beteiligt sind, kommen in den 

verschiedenen Pflanzenteilen in unterschiedlichen Konzentrationen vor Das zu dieser Gruppe 

zählende Quinon p-Hemigossypolon (HGQ) hat nachweislich eme allergene Wirkung und verursacht 

möglicheIWe1se Lungenerkrankungen bei Baumwollfabrikarbeitern 

In unseren Untersuchungen sollte festgestellt werden, ob sich die Konzentrationen von Gossypo! 

oder HGQ in anfä.lligen oder resistenten Pflanzen durch den Befall mit den wichtigen Baumwo!lpa

thogenen Verticillium dahliae und Xanthomonas campestris pv. malvacearum verändert 

Dazu \VUrden Keimblätter und Laubblätter der Xanthomonas-resistenten Linie Immune 216 sowie 

der anfä.lJigen Sorte Acala 44 mit der Rasse 7 von Xanthomonas campestris pv. ma!vacearum 

inokuliert ln weiteren Versuchen vvurden beide Kultivare auch mit dem lsolat T9 von Vertici!lium 

dahliae inokuliert Die .Pflanzenproben wurden mit Hilfe der HPLC auf die Terpenoidgehalte unter

sucht 

Der Gossypolgehalt war in den Keimblättern ( 1 O - l 7 mglg TM) sehr viel höher als in den Laubblät

tern (0. l - 0,2 mg/g TM). Der HGQ-Gehalt war in den Keimblattern (O. l - 0.8 mg/g TM) dagegen 

niedriger als in den Laubblättern (0,3 - L4 mg/g TM). Pflanzen der Lmie 216 hatten höhere HGQ

Gehaite in den Keim- und Laubblättern als Pflanzen der Sorte Acala 44 

Gegenüber der unbehandelten Kontrolle, wie auch gegenüber den nut Wasser behandelten Varianten 

konnten keme Anderung der HGQ- und Gossypolkonzentrationen nach Xanthomonas- oder 

Vert1cillium-Inokulation festgestellt werden. Dagegen wurden in den Keimblättern der resistenten 

Linie 216 nach Inokulation mit Xanthomonas zwei andere Verbindungen gefunden. die aufgrund von 

Referenzsubstanzen bzw. durch MS-Analyse als Hemigossypol (HG) bzw. Desoxyhemigossypol 

(dHG) identifiziert werden koJ:U1ten. Wurde die Inokulation auf einen begrenzten Blattbereich 

durchgeführt, konnten diese beiden Verbindungen auch nur dort gefunden werden. Da HG und dHG 

nur nach lnokulation mit dem Pathogen lokal gebildet \VU.rden. können diese beiden Verbindungen 

als Phytoalexme angesehen werden 

Nach Inokulation der Laubblätter mit Xanthomunas kam es nicht zur Bildung dieser Phytoalexine 

Auch durch eme Stengelinokulation mit Verticiltium dahliae konnte die Bildung von HG und d.HG 

im Bereich der lnok-ulationsstelle induziert werden 
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G.Ston*), C.Bojos„l, W.Koch'**) und F.Klingau(***) 

*) Universität Hohenheim, lns!.f.Trop.und Subtrop.Pflanzenbau, Stuttgart 
**) Philippine-German Biological Plan! Protection Projecl, Manila/Philippinen 
***) Universität Hohenheim, lnsl.f.Trop.und Subtrop.Pflanzenbau, Stuttgart 
.... ) Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, Braunschweig 

Gliricidia sepium 
eiablagehemmender 
Yponomeutidae) 

eine mögliche Quelle von Semiochemicals mit 
Wirkung auf P/utella xylostella (L) (Lepidoptera: 

Drei No-Choice- und ein Feldkäfigversuch wurden durchgeführt, um 
Berichte von Bauern über die eiablagehemmende Wirkung von Blättern des 
Leguminosens!rauches Gliricidia sepium (Jacq.) Steud (Leguminosae) auf den 
Cruziferenschädling Plutella xylostella (L) (Lepidoplara: Yponomeutidae) zu 
prüfen. 

Folgenden Fragestellungen wurde dabei nachgegangen: 1. Vergleich 
verschiedener Applikationsarten, 2. Vergleich verschiedener Konzentrationen 
des Wasserextraktes (auf der Basis des Trockengewichtes), 3. Persistenz der 
eiablagehemmenden Wirkung und 4. Vergleich der eiablagehemmenden 
Wirkung unter Feldkäfigbedingungen. 

Beim Vergleich verschiedener Applikationsarten erwies sich der 
Wasserextrakt bei einer Konzentration von 10 % signifikant verschieden von 
der Kontrolle mit einer Reduktion der Eiablage auf ca. 25 %. 

Die Wasserextrakte bewirkten in No-Choice Versuchen bei 
Konzentrationen von 30, 20, 15, 10 und 5 % eine Reduktion der Eiablage auf 
1.3; 8.1; 4.0; 15.2 und 31.8 % im Vergleich zur Kontrolle. Die Zunahme der 
Eiablage bei abnehmender Konzentration folgt einer Exponenöalkurve. 

Der Eiablagehemmungseffekt von G.sepium nimmt bis zur Dauer von 96 
h linear ab. Die Position der Werte für Eiablagehemmung 24 h und 48 h nach 
der Applikation des 15 %-igen Wasserextraktes sowie nach 72 h und 96 h 
wiesen ähnliche Werte auf. Dies weist darauf hin, daß zwischen 48 h und 72 h 
eine stärkere Reduktion der Eiablagehemmung auftritt. 

Mit Mulchen, sowohl von zerkleinerten als auch ganzen Blättern, konnte 
zwar eine gewisse, aber insgesamt unzuverlässige Eiablagehernmung 
festgestellt werden, die sich zwischen 62 % im No-Choice Test und 110 % im 
Feldkäfigversuch bewegte. Diese Anwendungsmethode erwies sich nicht 
effektiv. Dagegen erwies sich der Wasserextrakt bei 20 % und 10 % mit 7,05 
% und 13,6 % Eiablage im Vergleich zur Kontrolle auch bei diesem 
Versuchstyp als sehr effektiv. 
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K.Gloger 11 , B. Vogler", M.Rüdel''· W. Kraus" und K. Hurle" 

"Staatliche Lehr- und Forschungsanstalt Neustadt/W., Fachbereich Phytomedizin 
'' Universität Hohenheim, Institut für Organische Chemie 
'' Universität Hohenheim, lnstttut für Phytomedizin 

Nematizide Pflanzenrohextrakte und nemat;zide Reinsubstanzen aus 

Solidago canadensis L. 

Vor dem Hintergrund des weitgehenden Verbots des Einsatzes der bisher 

zugelassenen Nematizide wird verstärk! nach Alternativen bei der Nemato

denbekämpfung gesucht. Ein Ansatzpunkt ist die Suche nach nema!iziden 

Pflanzeninhaltsstoffen, um z. B. diese als Leitstrukturen für neue Nematizide 

mit anderen Wirkmechanismen zu verwenden. 

In einem Screening wurden polare und unpolare Rohextrakte von 38 Pflan

zenarten in zwei Biotestsystemen gegen die Nematodenarten Meloidogyne 

incognita und Xiphinema Index auf ihr nematizides Potential gelesle!. 

Es wurden insgesamt 168 Bloles!s durchgeführt. Als gut nematizid wirksam 

wurden Rohextrakte bewertet, die im Vergleich zur Kontrolle bei einer Kon

zentration von 100 ppm über 50% der Nematoden inaktivierten. Bei 38 Bio

tests wurde dieses Kriterium erfüllt. 13 Extrake zeigten eine Wirkung von 

über 75%. 

Im Screening erwies sich der Diisopropylether-Rohextrakt der Wurzeln von 

Solidago canadensis l., der Kanadischen Goldrute, als gut wirksam. Er führ

te im Biotest mit Xiphinema index bei einer Konzentration von 100 ppm zu 

einer Inaktivierung von 87% der eingesetzten Nematoden. Dieser Rohextrakt 

wurde mittels MPLC und HPLC chromatographisch gereinigt. Es konnten da

raus zwei nema!izide Reinsubstanzen isoliert werden. Die wirksamere der 

beiden zeigte im Biotest gegen Xiphinema index eine hundertprozentige Wir

kung bei einer Konzentration von 10 ppm. Die Struktur der Reinsubstanzen 

wurde mittels GC-MS und NMR aufgeklärt. Es handelt sich bei beiden 

Substanzen um Diterpene. 
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K. Geißler 

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Institut für 

Phytopathologie und Pflanzenschutz, Arbeitsgruppe 

Aschersleben 

Eignung des Granulose-Virus des Apfelwicklers (Cydia pomo

nella L.) zur Bekämpfung des Erbsenwicklers (Cydia nigri

cana Steph.) 

Das Apfelwickler-Granulosevirus-Präparat 1 Granupom' wurde 

mit einer Anwendungskonzentration von 0,03 % in vier Frei

landversuchen in den Jahren 1990, 1991 und 1993 auf seine 

Eignung zur Bekämpfung des Erbsenwicklers (Cydia nigricana 

Steph.) im Vergleich zu chemischen Insektiziden geprüft. Es 

wurden zwei Behandlungen zur Vollbltite bzw. 14 Tage später 

zum Blühende mit einer Brüheaufwandmenge von 400 1/ha durch

geführt. 

Mit einem durchschnittlichen Wirkungsgrad von 71,9 % (54,9 % 

bis 98,3 %) erreichte das Viruspräparat insgesamt eine dem 

Pyrethroid mit 87,5 % (80,0 % bis 98,5 %) vergleichbare in

sektizide Effektiyität, wobei letzteres in seiner Wirkungs

sicherheit jedoch ausgeglichener ist. Das Phosphorinsektizid 

fiel mit einer Mortalität von nur 24,6 % dagegen deutlich 

ab. Die Befallsstärke der Erbsen durch C. nigricana diffe

rierte mit Werten zwischen 20,5 % und 84,2 % in den einzel

nen Jahren außerordentlich stark. 

Nach einer Lagerzeit von drei Jahren bei -18° wurde mit dem 

Viruspräparat noch ein Wirkungsgrad von 62,5 % erzielt; bei 

dem frischen Vergleichsmuster waren 66,7 % der Raupen abge

tötet. Bei sachgemäßer Lagerung bleibt die biologische Wirk

samkeit offenbar weitgehend erhalten. 

Es kann eingeschätzt werden, daß das Präparat 'Granupom 1 

grundsätzlich zur Bekämpfung von C. nigricana geeignet ist. 
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M. Krerner und F. Großmann 

Institut für Phytomedizin der Universität Hohenheim, 70593 Stuttgart 

Untersuchungen zur antagonistischen Wirkung fluoreszierender Pseudomonaden gegen 

Blattkrankheiten der Gerste 

Insgesamt 83 Stämme fluoreszierender Pseudomonaden, die aus der Phyllosphäre von Gersten

oder Weizenpflanzen isoliert worden waren, wurden im Gewächshaus-/Khmakammerversuch 

auf ihre antagonistische Wirkung gegen Mehltau (Erysiphe graminis f. sp. hordei) und Netz

fleckenkrankheit (Drechslera teres) an Gerste geprüft. 

Taxonomische Untersuchungen ergaben, daß 65 dieser Isolate saprophytischen und 18 phyto

pathogenen Spezies der fluoreszierenden Pseudomonaden zuzuordnen sind. Der überwiegende 

Teil der saprophytischen Isolate wurde als Pseudomonas fluorescens Biotyp V identifziert. 

Die Wirkung präinfektionell applizierter Suspensionen der lsolate (109 CFU/ml) auf den 

Befall von Gerste durch Erysiphe graminis bzw. Drechslera teres (spot type) wurde durch 

Auszählen der Pusteln bzw. der Läsionen erfaßt. Von den 83 Isolaten zeigten 41 eine signifi

kante befallsmindernde Wirkung gegenüber Erysiphe graminis und 15 gegenüber Drechslera 

teres. Als stärkste Antagonisten gegenüber dem Mehltaupilz erwiesen sich die phytopatho

genen Isolate 051 und W31 mit Wirkungsgraden von 56 bzw. 64 % . Die saprophytischen 

lsolate 0310 und W44 erzielten Befallsreduktionen von 46 bzw. 54%. 

Gegenüber dem Netzfleckenerreger bewirkten die phytopathogenen lsolate W26 und W3! mit 

71 bzw. 69% die stärkste Reduktion des Befalls. Die saprophytischen lsolate G3 und W44 

führten zu Befallsminderungen von 50 bzw. 61 %. 

Die BefaJlsminderungen beruhen offenbar nicht auf einer induzierten Resistenz und stehen 

auch nicht mit den von allen Stämmen in vitro gebildeten Siderophoren in Zusammenhang. 

Vielmehr dürften sie auf ein Zusammenspiel von oberflächenaktiven und antibiotisch 

wirksamen Metaboliten (Viscosin, Pyrrolnitrin) und zellwandzerstörenden Enzymen zurückzu

führen sein. 
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W. Zeller und Birgit Wolf 
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Biologische Bekämpfung des Feuerbrandes (Erwinia an1vlovora) mit bakteriellen 
Antagonisten. 

In ersten Untersuchungen zur biologischen Bekämpfung des Feuerbrandes 
(Erwinia amylovora) wurden 81 Bakterienisolate aus der Phyllosphäre von 
verschiedenen Wirtspflanzen des Erregers einem Antagonistenscreening 
unterzogen, zunächst in vitro, später im Biotest und anschließend im Freiland. 
Von diesen Bakterienisolaten zeigten 31 von den Gattungen Pseudomonas, 
Erwinia, Bacillus und Enterobacter im Agardiffusionstest und in1 Biotest an 
unreifen Bimenscheiben eine gute Wirksamkeit. 

Auch im Freilandversuch zeigten einige Antagonisten einen positiven Effekt 
gegen den Erreger. Die Versuche erfolgten an der hochanfälligen Wiltspflanze 
Cotoneaster salicifolius floccosus. Um eine sichere Symptomentwicklung zu 
erzielen, wurden die Pflanzen während der Vollblüte mit einer Suspension des 
hochvirulenten Stammes Ea 7 /7 4 von 107 Zellen/ml infiziert. Die Inokulation 
erfolgte 3 Stunden nach der Behandlung der Ziersträucher mit der Antagonisten
suspension von jeweils l O 7 -108 Zellen/ml. Zur Bekämpfung wurden Bakierien 
aus den Gattungen Erwinia, Pseudomonas und Bacillus eingesetzt. Dabei konnte 
mit einem Isolat von Envinia herbicola der höchste Wirkungsgrad von 70% 
erreicht werden. Das als Standard eingesetzte Streptomycin ergab im Vergleich 
dazu einen 73 .2%igen Bekämpfungsgrad. Das Isolat zeigte in allen Testverfahren 
gute Ergebnisse, während bei den anderen Stämmen keine eindeutige Korrelation 
in der Aktivität zwischen dem Plattendiffusionstest, dem Biotest und dem 
Versuch im Freiland abgeleitet werden konnte. 

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß einige der getesteten Bakterienisolate 
über eine gute bakterizide Wirkung verfügen. Weitere Bekämpfungsversuche 
müssen zeigen, ob ihre Aktivität noch gesteigert werden kann, z.B. durch eine 
verbesserte Ausbringungsforrn oder durch eine mehrfache Applikation. 

Mitt. a. d. Sial. Bundesans!. H. 301, 1994 



368 

W. Zeller, A Mende, S. Helfert 

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft 

Institut für Pflanzenschutz im Obstbau, Dossenheim 

Zum Einfluß bakterieller und pilzlicher Antagonisten auf Phytophthora~Krankheiten bei 

Erdbeere und Himbeere 

15 Bakterien-Isolate aus den Gattungen Agrobacterium, Bacillus, Enterobacter und Pseudomonas, 

so-wie 4 Pilz-Isolate der Gattung Trichoderma wurden auf ihre antagonistische Aktivität gegen 

bodenbürtige Phytophthora-Arten an Erdbeere (P. cactorum, Rhizomfäule; P. fragariae var. 

jragariae, Rote Wurzelfäule) und Himbeere (P. fragariae var. rubi und P. citricola, Himbeer

wurzelfäule) hin überprüft. Die Versuche fanden mit Hilfe verschiedener Dualkulturtechniken zur 

Erfassung der qualitativen und quantitativen Wachstumsreduktion der Pathogene statt. Weiterhin 

wurden Versuche zur Bekämpfung des Erregers in vivo sowie zur Populationsdynamik der 

Antagonisten an den Wurzeln der Wirtspflanzen durchgeführt. 

In der Dualkultur konnte durch alle eingesetzten Antagonisten eine Reduktion des Myzelwachstums 

der einzelnen Phytophthora-Arten erzielt werden. Die größten Wachstumshemmungen bis zu 100 % 

\Vllrden durch Bakterien-Isolate von Bacillus licheniformis und Pseudomonas jluorescens erreicht. 

Unter den Trichoderma-Isolaten erzielte ein Stamm von .T viride die beste Wirkung. In mikro

skopischen Untersuchungen konnten durch den Einfluß der Isolate deutliche Hyphenveränderungen 

beobachtet werden. 

In Gewächshaus-Versuchen konnten durch den Einsatz der Bakterien-Isolate an Erdbeerpflanzen die 

Krankheitssymptome der Rhizomfäule (P. cactorum) bis zu 68 % und die der Roten Wurzelfäule (P. 

Jragariae var. fragariae) um bis zu 40 % reduziert werden. An Himbeerpflanzen ließ sich durch die 

Bakterien-Isolate keine Befallsminderung der Wurzelfäule (P. fragariae var. rubi) erreichen, 

dagegen konnte hier durch das Pilz~Isolat von Trichodenna viride eine Reduktion der Krankheits

symptome um bis zu 65 %, bei einzelnen Pflanzen sogar völlige Befallsfreiheit nachgewiesen werden. 

Weitere Untersuchungen befaßten sich mit dem Besiedlungsvennögen der Bakterien auf der Wurzel 

(Rhizosphärenkompetenz). Hier konnte eine Kolonisierung der Wurzeloberfläche durch stabile 

Rifampicin-resistente Mutanten ausgewählter Bakterien-Isolate über mehrwöchige Versuchs

zeiträume nachgewiesen werden. 
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Untersuchungen zur svstemischen Wirkung antagonistischer Rhizosphärebakterien auf den 

Kartoffelzystennematoden Globodera pallida an Kartoffeln 

Eine antagonistische Wirkung von Bakterien aus der Rhizosphäre von Kulturpflanzen gegen 

pflanzenparasitäre Nematoden konnte in mehieren Wirt-Parasit-Systemen gezeigt werden. 

Die Bakterienisolate Bacillus sphaericus und Agrobacterium radiobacter aus der 

Rhizosphäre von Kartoffeln weisen eine antagonistische Wirkung gegen den 

Kartoffelzystennematoden Globodera pallida auf. Bei Applikation der Bakterien auf die 

Wurzel von Kartoffeln konnte eine Befallsrninderung von bis zu 70% erzielt werden. Zum 

effektiven Einsatz solcher Mikroorganismen in der biologischen Schädlingsbekämpfung 

müssen zugrundeliegende Wirkungsmechanismen im System bekannt sein, die im Rahmen 
der durchgeführten Untersuchungen aufgeklärt werden sollen. Diskutierte Mechanismen 

sind die Toxinbildung durch die Bakterien sowie eme Metabolisierung von 

Pflanzenexsudaten, die eine Verminderung der Schlupfrate oder eine gestörte 

Chemorezeption der Larven verursachen kann. Die Induktion einer systemischen Resistenz, 

die als Aktivierung eines latent vorhandenen Abwehrmechanismus der Pflanze vor 

Einwirken eines Pathogen verstanden wird, kommt als weitere Möglichkeit in Betracht. Das 

Auftreten einer solchen induzierten systemischen Resistenz wnrde am geteilten 

Wurzelsystem der Kartoffel (split root) mit beiden Bakterienisolaten untersucht. Das 
Wnrze!system der Kartoffelpflanzen wurde geteilt nnd die Pflanzen drei Wochen in der 

Klimakammer kultiviert. Anschließend wurde auf eine Hälfte der Wurzeln eine 
Bakteriensuspension definierter Zellzahl appliziert und 24 Stunden inkubiert. Am folgenden 

Tag wurden anf beiden Seiten der Wurzel Nematodeneier nnd -larven inokuliert. Als 

Parameter der systemischen Wirknng der Bakterien wurde die Eindringnng der Nematoden 

in die getrennten Wurzelhälften durch Auszählen emüttelt. Beide Bakterienstämme, Bacillus 

sphaericus und Agrobacterium radiobacter, zeigten ein.e signifikante Reduktion des 

Nematodenbefalls gegenüber der unbehandelten Kontrolle sowohl auf der 
bakterienbehandelten als auch auf der unbehandelten Wurzelseite. Die Ergebnisse weisen 

deutlich auf das Vorhandensein einer :induzierten systemischen Resistenz im System 
Kartoffel-Zystennematode-Rhizosphärebakterium hin. 
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Studien zum Einfluß eines_J)flanzenwachstumsfördemden Bacillus subtilis Stammes 

auf Meloidogyne incog11flq__L_arven (L2) 

Ein Bacillus subti/is Stamm, der in einem Feldversuch (1993) das Wachstum uud 

den Ertrag von Tomatenpflanzen förderte, reduzierte in Gewächshausversuchen die 

Gallbi!dung und das Eindringen von M. incognita Larven in Tomatenwurzeln. Um 

Aussagen zum Wirkmechanismus machen zu können, wurden die Larven zellfreien 

Kulturfiltraten von B. subtilis ausgesetzt. Nach der Inkubation wurden die Larven in 

steriles Leitungswasser überführt, um so die Reversibilität der Inaktivierung zu 

prüfen. Unbewegliche, nadelförmige Larven galten als inaktiviert.. Wurden die 

Larven im Leitungswasser nicht reaktiviert, so galt die Wirkung des Kulturfiltrats als 

nematizid - anderenfalls wurde sie als nematostatisch eingestuft. Nach 14 Std. 

Inkubation in 3- tägig fermentierter Tryptic Soy Broth waren 90% der Larven 

irreversibel inaktiviert. Auch nach Ausfällen der Proteine blieb die nematizide 

Wirkung des Kulturfiltrats erhalten. ln weiteren Tests wurde festgestellt, dall 

organische Säuren die Larven inaktivierten - Alkohole mit der selben Zahl an C

Atomen jedoch nicht. Gaschromatographische Untersuchungen des Kulturfiltrats 

zeigten eine Zunahme des Gehalts an organischen Säuren 1m Verlauf der 

Fermentation. Die nematizide Wirkung des Kulturfiltrats könnte mit dem Gehalt an 

organischen Säuren zusammenhängen. 
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Biologische Bekiimpfüog bodenbiirtiger Schaderreger bei Kartoffeln 

Untersuchungen letzter Jahre belegen die gute Wirksamkeit ausgewählter Bakterien-Stämme der 

Gattungen Bacillus. Pseudomonas oder Streptomyces als natürlich vorkommende Mikroorga

nismen zur Förderung und Stabi1isierung des Pflanzenwachstüms sowie zur Gesunderhaltung der 

Kulturpflanzen als ergänzender Bestandteil im System des integrierten Pflanzenschutzes. Es wer

den Ergebnisse des Einsatzes biotechnisch hergestellter Bacillus subtilis - Formulierungen 

(Hersteller FZB Biotechnik GmbH Berlin) zur biologischen Bekämpfung bodenbürtiger Schader

reger bei Kartoffeln, insbesondere der Wurzeltöter- bzw. Pockenkrankheit der Kartoffel 

(Rhizoctonia solani) und des Kartoffelschorfes (Streptomyces scabies) vorgestellt, die in den 

Jahren 1992 - 1993 in Gewächshaus-, Freiland- und Prax.isfeldversuchen in Zusammenarbeit mit 

Landwirtschaftsbetrieben und Einrichtungen des amtlichen Pflanzenschutzdienstes des Landes 

Brandenburg gewonnen wurden 

Die Anwendung der biologischen Agenzien auf Basis von Bacillus subtilis durch unterschiedliche 

Behandlungsmaßnahmen des Kartoffelpflanzgutes erbrachte eine Verminderung des Rhizoctonia

Krankheitsbefalls um 59,6 bis 66,9 % bei Gewächshausversuchen, um 51,9 bis 65,4 % bei Freiland

parzellenversuchen bzw. um 37,4 bis 62,8 % bei Praxisfeldversuchen. Im Vergleich mit in gleicher 

Form applizierten chemischen fungiziden Wirkstoffen (Pencycuron bzw. Tolclofos-methyl) zeigten 

dabei die eingesetzten biologischen Mittel auf Basis von Bacillus subtilis den chemischen Präpa

raten ähnliche Effekte bei der Rhizoctonia - Bekämpfung. 

Abgesehen von der Verringerung des Rhizoctonia - Befalls bei Kartoffeln ließ sich durch eine 

Pflanzgutbehandlung mit Bacillus subtilis auch der Erregers des Kartoffelschotfes Streptomyces 

scabies wirksam bekämpfen. So war eine Abnahme des Kartoffelschortbefalls um 48,6 bis 77,7 % 

bei Gewächshausversuchen, um 55,8 bis 777 3 % bei Freilandparzellenversuchen bzw. um 29,4 bis 

45,0 % bei Praxisfeldversuchen festzustellen. Neben den befallsmindernden Wirkungen der einge

setzten biofogischen Agenzien waren auch wachstumsfördemde Effekte, u.a. Mehrerträge bei den 

Kartoffelknollen von 2 bis 16 %, nachweisbar. 
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ln-vltro Versuche und Freilanduntersuchungen zur Wirkung von Bacillus subil/is auf Tomate 

Der Einsatz von Bakterien zur biologischen Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten 

der Kulturpflanzen wurde in den letzten Jahren mit Erfolg praktiziert. Ein selektierter Stamm 

von Bacillus subti/is zeigte in in-vitro Tests eine breite Wirkung gegen verschiedene 

bodenbürtige Schadpilze. Darüber hinaus wurde in Top/versuchen mit Tomaten in ver

schiedenen Pflanzsubstraten eine Wachstumssteigerung durch den Einsatz von B. subti/is 

nachgewiesen. 

In sterilen Tests auf Potato Dextrose Agar (PDA) bewirkte B. subtilis eine Verringerung des 

Myzelwachstums verschiedener lsolate von Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani und 

Pythium ultimum. 

In Mikrotiterplatten (24 wells, je 1,5 cm 0) wurden Infektionsversuche mit Tomatensamen 

und ausgewählten Pilzisolaten durchgeführt. Die Inokulation der Pilze erfolgte als Kömer

brutpulver und mit Myzelstücken. Durch den Einsatz von B. sublilis in Sporen und Zell

suspensionen konnte die Anzahl gesunder aufgelaufener Keimlinge signifikant erhöht 

werden. 

In der Vegetationsperiode 1993 wurde ein Feldversuch mit Tomaten durchgeführt. Als 

Versuchsdesign wurde eine Blockanlage mit 4 Wiederholungen pro Variante ausgewählt. 

Die Applikation der Bakterien erfolgte als Saatgutbeizung mit einer Sporensuspension, 

gefolgt von 2-maliger Gießbehandlung im Feld. Im Verlauf der Vegetationsperiode wurden 

folgende Parameter untersucht: Wurzelbesiedlung, Sproß- und Wurzelmasse und Ertrag der 

Pflanzen. 

Die Ergebnisse des Versuchs zeigten, daß B. subtilis nach der Gießbehandlung die Rhi

zosphäre kolonisierte. Die Wurzel- und Sproßmassen der behandelten Pflanzen waren 

signifikant höher als die der unbehandelten Kontrolle. Der Ertrag der behandelten Variante 

lag um 19 % über dem der Kontrolle. 
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Isoz_ym-Analyse zur Differenzierung von Beauveria brqngniartii {Sacc.) Petch Stämmen unter

schiedlicher Virulenz gegenüber Scarabaeiden 

In der biologischen Schädlingsbekämpfung des Feldmaikäfers Melo/ontha melolontha (Coleoptera: 

Scarabaeidae) findet der entomopathogene Deuteromycet Beauveria. brongniartii in den letzten 

Jahren verstärkt Anwendung. Ein effizienter Einsatz von B. brongniartii im Freiland setzt ein 

hohes Maß an Virulenz der verwendeten Isolate voraus. Feldversuche der Landesanstalt für 

Pflanzenschutz Stuttgart zeigten 1 daß die eingesetzten Isolate sich in ihrer Virulenz gegenüber M 

melolontha unterschieden. Auch in einem Biotest zeigten die 32 untersuchten B. brongniartii -

Isolate unterschiedlich hohe Wirkungsgrade gegenüber Drittlarven von M melolontha. Für eine aus

reichende Identifizierung der virulenten Stämme stehen jedoch bisher weder geeignete morphologi

sche Charakteristika noch ausreichend biochemische oder molekulare Marker zur Verfügung. 

Zur schnellen Differenzierung zwischen unterschiedlich stark virulenten B. brongniartii - Iso1aten 

wurde die Eignung gelelektrophoretischer Methoden, insbesondere die Analyse von Isozymen unter

sucht. Nach nativer Polyacrylamidgelelektrophorese (PAGE) zeigten die Isozyme der Alkalischen 

Phosphatasen (AKP), Alkoholdehydrogenasen (ADH), Glutamatoxalacetattransaminasen (GOT), 

Peroxidasen (POD) und der Superoxiddismutasen (SOD) nur eine geringe bzw. keine Enzym

aktivität Dagegen ergab die lsozymanalyse der Esterasen (EST), Sauren Phosphatasen (ACP) und 

der Malatdehydrogenasen (MDH) von 32 untersuchten B. brongniartii - Isolaten insgesamt 20 ver

schiedene Enzymmuster. Dabei wichen drei der vier Isolate mit der schwächsten Virulenz gegenüber 

M melolontha - Larven (Wirkungsgrad O - 25 % ) deutlich im Isozymmuster von den übrigen 

Isolaten ab. Nach Cluster- und Hauptkoordinatenanalyse der Daten aus der lsozymanalyse konnten 

diese schwach virulenten Isolate eindeutig von den übrigen stärker virulenten Isolaten unterschieden 

werden. Gegen eine zuverlässige Differenzierung von schwach virulenten Isolaten durch biochemi

sche Marker aus der Isozymanalyse spricht allerdings, daß sich auch zwei Isolate mit einem 

Wirkungsgrad von 50 - 75 % im Isozymmuster von den anderen Isolaten unterschieden. Anhand von 

molekularen Markern dürfte eine exaktere Charakterisierung der stark virulenten Genotypen bzw. 

eine Lokalisierung bestimmter Virulenzgene möglich sein. 
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Lagerfäu!en verursachen ln Kühl!agern bedeutende Schäden an Äpfeln. Diese werden 

vor.iviegend durch die Pi!ze Penicillium expansum, Botrytis cinerea, Monifinia fructigena 

sowie Pezikuia afba und Nectria gailigena hervorgerufen. Die Bekämpfung erfolgt in der 

Regel vor der Ernte durch Abschlußbehand!ungen rnit Dich!ofluaniden oder 

Benzimidazolderivaten, Eine Alternative stellt die Bekämpfung mit antagonistisch 

wirksamen Mikroorganismen dar. 

Natürlich vorkommende Mikroorganismen wurden aus Apfelanlagen isoliert und ihre 

antagonistische Wirkung gegenüber Fäulniserregern bestimmt. Durch eine geeignete 

Kombination wirksamer Einze!iso!ate konnten wir schon bei geringen Antagonisten

konzentrationen eine deutliche Reduktion der Fau!stei!enentwicklung erreichen. Die 

besten Ergebnisse erzielten wir dabei mit iolgenden Kombinationen: 

~Aureobasidium pulluans I Rhodotorufa spp, I Trichosporon puliulans 

-Bacillus spp. I Aureobasidium pullufans I Bacillus spp. 

-Epicoccum purpurascens I Acremonium strictum I Criptococcus albidus 

In einem Feldversuch verglichen wir diese Mischungen mit einer Fungizidbehandlung und 

elner Wasserkontrolle. Jeweils 20 Apfe!bäume einer randornisierten Blockanlage wurden 

pro Versuchsvariante behandelt Gespritzt wurde bis 1 Woche vor der Ernte an drei 

Terminen in zweiwöchigem Abstand. 

Alle eingesetzten Mikroorganismen konnten bis zum Erntezeitpunkt am 5. und 6. Oktober 

in steigenden Konzentrationen von der Apfeloberfläche rückisohert werden. Die beste 

Etab!lerung wurde von Aureobasidium puf!ulans und den He1eiso!aten erreicht Nach der 

Einlagerung der Äpfel in einem konventionellen Kühllager bei 4" C wurde am 28 Februar 

und am 31. März 1994 die prozentuale Faulstel!enbildung ausgewertet. Bei den 

fungizidbehande!ten Äpfeln wurden 3.4 °lc,, bei den Mischungen 4.0 %, 5.3 % und 7.5 °/o 

Faulstellen ermitteit Die Fäulninsrate der VVasserkontrolle lag bei 13. 7 %. Sie unterschied 

sich signifikant von den anderen vier Versuchsvarianten. Bei der Pathogenverteilung 

konnte in der Fungfzidkontro!le ein hoher Anteil an den Totalfäulen Botrytis cinerea und 

Penicmium expansum nachgewiesen werden. !n den anderen vier Behandlungen gingen 

die Fäulesymptome überNiegend aui Infektionen durch Pezikula alba zurück. Eine 

Wiederholung des Versuchs ist für dieses Jahr geplant 
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Überwinterung und Parasitierung bei Uncinula necator in Südtirol 

Uncinula necator kann als Mycel in ruhenden Augen der Weinrebe und als Fruchtkörper, Kleisto

thezium, überwintern. Der Erreger übernuchert die von den durch ihn besiedelten Augengebilde

ten Triebe in den ersten Wochen nach dem Rebaustrieb. Diese, stark von Mehltau befallenen 

Schosse, werden Zeigertriebe genannt. Bei Feldbeobachtungen in Südtirol konnten seit 1991 beide 

Formen der Überwintemmg gefunden werden. 1n den Jahren 1992 bis 1994 wurde die (fber

wintenmg des Erregers in Anlagen mit der Rebsorte Vernatsch untersucht. 1992 wurden die ersten 

Zeigertriebe am 13.05. entde<:kt. Das entsprach in etwa dem Rebstadium 15. 1993 und 1994 

konnten die ersten Zeigertriebe bereits am 03.05. und 02.05. beobachted werden. Die Reben hatten 

zu diesem Zeitpunkt das Rebstadium 15 noch nicht erreicht. An den Zeigertrieben waren meist 

zwischen drei und sechs Blätter mit Mycel überzogen. Dabei handelte es sich meist um die unteren 

Blätter des Triebes. Die Zeigertr:iebe konnten an allen Augen der Tragruten gefunden werden. Sie 

wurden 1993 und 1994 fast ausschließlich in unmittelbarer Nähe der Zeigertriebe des Vorjahres 

gefunden. Bonituren zur Befallsverteilung im Umfeld von Zeigertrieben zeigten 1993 einen lang 

anhaltenden Einfluß der Zeigertriebe auf die Verteilung des U. necaror Befalls in den Rebanlagen. 

1992 begann die Kleistothezienbildung in unbehandelten Kontrollparzellen auf Beeren und Blättern 

in der ersten Juliwoche. Die meisten Kleistothezien auf Beeren konnten Mitte September gefunden 

werden. Auf den Blättern konnten bis zum ersten Frost Ende Oktober zunehmend mehr Kleisto~ 

thezien gefunden werden. 1993 setzte die Kleistothezienbildung etwa zum selben Termin ein. Auf 

Beeren und Blättern in mit Mehltaufungiziden behandelten und unbehandelten Parzellen konnten 

in der zweiten Septemberhälfte die meisten Kleistothezien gefunden werden. 

Bedingt durch die feuchte Witterung ab Mitte September 1992 waren zu Vegetationsende nahezu 

100% der Mehltaukolonien durch Ampelomyces quisqualis parasitiert. Im August 1993 waren 

bereits über 80% der Mehltaukolonien auf Beeren in Kontrollparzellen parasitiert. Auf Blättern in 

Kontrollparzellen lag die Parasitierung zu Anfang September bei über 30% und erreichte im laufe 

des Monats 100%. In den mit Mehltaufungizid behandelten Parzellen konnten erst zu Ende 

Oktober Parasitierungsraten von 100% gefunden werden. 

Mikroskopische Auswertungen zeigten, daß der Hyperparasit in der Lage ist Kleistothezien von U. 

necator in verschiedenen Stadien zu parasitieren und in Pyknidien umzuwandeln. 
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Pflanzenbehandlungsmittel natürlichen Ursprungs; Pilzvorsorge ein Pflan
zenstärkungsmittel 

Pilzvorsorge, hergestellt aus Pflanzenauszügen, ist ein natUrliches Stär

kungsmittel mit amtlicher Registrierung zur Förderung der pflanzeneigenen 

Abwehrkräfte. Das Wirkungsprinzip von Pilzvorsorge beruht auf einer indu

zierten Resistenz, die die Infektionsmöglichkeiten fUr Schaderreger ein

schränkt. 

Die vorbeugende bzw. pflanzenstärkende Wirkung der Pilzvorsorge wird durch 

Ergebnisse einer Vielzahl von Versuchen aus den Jahren 1987 - 1993 aufgezeigt, 

z.B, 

Echter Mehltau an Zierpflanzen 

Rost an Zierpflanzen 

Amerikanischer Stachelbeermehltau 

Säulchenrost an Johannisbeeren 

Monilia an Kirschen 

Echter Mehltau an Gemüse 

Beeindruckende Ergebnisse konnten mit der Pilzvorsorge auch im Weinbau erzielt 

werden, wo die Wirkungsgrade gegen Oidium zwischen 40 

höher als beim Netzschwefel lagen. 

74 % und damit z.T. 

Weitere geprUfte Indikationen sind Botrytis und Echter Mehltau an Erdbeeren, 

Schorf, Echter Mehltau und Regenfleckenkrankheit an Äpfeln, Kräuselkrankheit 

an Pfirsichen, Oidium an Hopfen und Echter Mehltau an Getreide. 

Eine Gefährdung von Bienen und anderen bedeutsamen Nützlingen wurde in den 

entsprechenden Versuchen nicht festgestellt. 
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J, Steinmetz und F. Schönheck 

Institut für Pflanzenkrankheiten und Pflanzensdmtz1 Universität .Hannover 

Zur Formulierung und Applikation von Trichoderma harzianum und Gliocladlum roseum als 

Antagonisten bodenbürtiger Schaderreger 

Die erfolgreiche Bekämpfung bodenbürtiger Schaderreger m.it Präparaten, deren Wirkung auf pilzli

chen Antagonisten basiert, wird oftmals durch unzureichende Formulierungs- und Applikations

methoden limitiert. In Untersuchungen zur Entwicklung geeigneter Methoden erwies sich schwach 

zersetzte Nadelholzrinde als günstiges Wachstumsmedium und Inokulumträger für die antagonisti

schen Bodenpilze Trichoderma harzianum und Giiocladium roseum und \Vl.lrde an verschiedenen 

Wirt/Pathogen-Systemen auf Wirksamkeit geprüft. 

Eine Wirkung -wurde sowohl gegen Pythium ultimum und .Rhizoctonia solani als Erreger von 

Keimlingsfäulen an Erbsen als auch gegen Fusarium oxyspornm als Welkeerreger an Erbsen, Lein 

und Cyclamen erzielt. An Poinsettien war eine Bekämpfung der Pythium~ Wurzelfäule möglich. Die 

Wirkung war primär von der Aufwandmenge, der Erregerdichte sowie dem Zeitraum ZVvischen 

Applikation und Aussaat bzw. Topfen abhängig. Die während dieses Zeitraumes erfolgte Besiedlung 

des Substrates durch die Antagonisten 'INUrde zu verschiedenen Zeitpunkten nach Applikation 

quantifiziert und das von Inokulumpartikeln ausgehende Hyphenwachstum gemessen. Dabei zeigte 

sich, daß das Wachstum beider Antagonisten am stärksten war, wenn die Rinde mit Nährstoffen 

angereichert worden war, d.h. eine zusätzliche Nährstoffbasis appliziert -wurde, und wenn die 

Applikation in Einheitserde erfolgte, verglichen mit einem Sand- und einem Lehmboden. Im System 

Erbse/P. ultimum erfolgte in Verbindung mit der antagonistischen Wirksamkeit eine starke 

Besiedlung von Erbsensamenschalen und -keim-wurzeln durch T harzianum, welche jedoch nicht 

durch die gleichzeitige Applikation von P. ultimum beeinflußt wurde. 

Die Ergebnisse werden unter Berucksichtigung der Frage diskutiert, wo die Wirkorte der 

antagonistischen Pilze in den untersuchten Systemen lokalisiert sein und wie die Wirkungsgrade 

solcher Päparate optimiert werden können. 
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Das Habitat- und Wirts-Suchverhalten von weiblichen E. fonnosa wurde unter BerJcksich

tlgung der Unterscheidungsmöglichkeit zwischen den beiden Wirtsarten T, vaporariornm 

WEST'NOOD und B. tabaci GENNADIUS (Homoptera: Aleyrodidae) untersucht 

Für die Femorientienmg spielen olfaktorische Reize keine Rolle. Im zweiarmigen Olfakto

meter reagierten mit Honigwasser gefüttertf\ unerfahrene Pa.'ä.Sitoide weder auf ein mit verschie

denen Stadien von T. vaporariorum befallenes Tabakblatt noch auf den von den Aleyrodiden ab

gegebenen Honigtau. Die Parasitoide orientierten sich auf größere Entfernung visuell anhand der 

Farbe, wofür hauptsächlich der im Grün enthaltene Gelba..-riteil verantwortlich war, und scheinen 

demnach erst nach der Landung auf einer Pflanze feststellen zu können, ob Wirte auf ihr vor

kommen. E formosa besitzt also kein so spezifisches Suchverhalten wie bisher angenommen 

worden war. 

Auf der Pflanze übt der von den Aleyrodiden abgegebene Honigtau einen stark konzem:ra.

tionsabhängigen Arrestant-Effekt auf E. formosa aus und wirkt somit als Konta.1<:t-Kairomon. Auf 

mit Honigtau behandelten Filterpapieren verringerten die Wespen ihre Laufgeschwindigkeit 

(Orthokinese) und führten häufiger ungerichtete Wendebewegungen durch (Klinokinese), Nach~ 

dem sie die behandelte Fläche verlassen hatten, kehrten die meisten wieder auf sie zurück 

(Klinotaxis). Für diesen Effekt sind wasserlösliche, nicht flüchtige Bestandteile verantwortlich, 

die bereits bei einer Honigtaumenge von 0,01 mg TM/cm2 wahrgenommen wurden. E. fonnosa 

bevorzugte den Honigtau von L3/L4 von T. vaporan'orum signifikant stärker im Vergleich zu 

dem der Imagines der gleichen Art und dem von B. tabaci-L3/LA und -Imagines. 

Der Honigtau von Myzus persicae SULZER (Homoptera: Aphididae) und einzelne Zucker 

wurden ebenfalls wahrgenommen, wenn auch weniger stark. Es ist wahrscheinlich, daß be

stimmte Zucker für den Arrestant-Effekt mitverantwortlich sind, die Unterscheidung zwischen 

Wirts- und Nicht-Wirts-Honigtau aber durch eine bestimmte Mischung von verschiedenen Zuk

kern und Aminosäuren ermöglicht wird. 

Da die Reaktion von E. formosa auf den Honigtau von Imagines und L3/L4 von T. vapora
riorum unabhängig davon war, auf welchen Nährpflanzen die Aleyrodiden zur Honigtau-Gewin·" 

nung gehalten wurden, scheinen pflanzenspezifische Inhaltsstoffe nicht die Ursache des unter

schiedlichen Arrestant-Effekts zu sein. D:ies läßt vermuten, daß die von E. fomwsa wahrgenom

menen Substanzen von den mit den Aleyrodiden vergesellschafteten Symbionten stammen, es sich 

also wahrscheinlich um Aminosäuren handelt. 
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SA Hassan, B.G. Wührer und W.M. Rost 

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, 
Institut für biologischen Pflanzenschutz, Darmstadt 

Die Anwendung von Eiparasiten der Gattung Trichogramma zur Bekämpfung des 
Pflaumenwicklers Cydia tunebrana (Treitschke) 

Der Einsatz von Eiparasiten der Gattung Trichogramma wurde von 1989 bis 1992 in 

kommerziellen Zwetschenanlagen getestet. Bei zwei bis fünf Trichogramma
Behandlungen von Juni bis August gelangten pro Baum jeweils ca. 9000 Parasiten zum 

Einsatz. Bei der Sorte "Ortenauer" wurden für verschiedene Trichogramma-Arten bzw. 

Stämme folgende Wirkungsgrade erzielt: T. dendrolimi (Stamm 22) 36.4%; T. 
embryophagum (42) 57.6%, 66.4% und 57 .6%; T. embryophagum (41) 73. 1%, 59.7% und 

61.8%; T. cacoeciae (39) 80.2%. Bei der Sorte "Ersinger" brachte T. embryophagum (41) 

86.9% und 75.3%; T. cacoeciae (39) 74.6% und 66.8% sowie T. sp. Geisenheim (43) 

62.6% Wirkung. Bei der Sorte "Fellenberg" erzielte T. embryophagum (41) 92.5%, T. 

cacoeciae (39) 94.4% und T. sp. Geisenheim (43) 83.5% Wirkung. Aufgrund der 

vorliegenden Ergebnisse wird empfohlen, zur wirksamen Bekämpfung der zweiten 

Generation des Pflaumenwicklers den kommerziell verfügbaren Stamm T. cacoeciae 

(39) einzusetzen. Bei "Ortenauer" und "Fellenberg" sowie anderen mittelspäten und 

späten Sorten genügen 3 Freilassungen ab Anfang Juli in Abständen von 3 Wochen, bei 

"Ersinger" und anderen Frühsorten hingegen 2 Behandlungen ab Mitte Juni im Abstand 

von 3 Wochen, um den Pflaumenwickler wirksam niederzuhalten. Zur Zeit wird die 

Verwendung einer weiteren, 1993 in einer Zwetschenanlage geköderten Art sowie der 

Einsatz von diapausierten T. cacoeciae (Stamm 39) untersucht. 
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BASF landwirtschaftliche Versuchsstation, Limburgerhof 

Kurt Dannemann 

Regierungspräsidium Freiburg 

Eriahrungen zur Freilandterminierung des Einsatzes von Trichogramma (TRICHOCAP) 
gegen den Maiszünsler (Ostrinia nubilalis) 

In mehrjährigen Feldversuchen (1980-1983) der Biologischen Bundesanstalt für Land- und 
Forstwirtschaft, Institut für Biologischen Pflanzenschutz in Darmstadt wurde festgestellt, daß 
der optimale Freilassungstermin für Trichogramma unmittelbar vor bzw. bei Flugbeginn des 
Maiszüns!ers liegt 

Nach der Überwinterung als Spätlarve findet etwa Anfang Juni die Verpuppung des 
Maiszünslers statt Vom Zeitpunkt der Verpuppung an gerechnet, benötigt der Maiszünsler 
bis zum Flugbeginn ca. 100° C akkumulierte Tagestemperatur. 

Der Beginn der Verpuppung, Start für die Freilandterminierung der Tr!chogrammen wird in 
speziellen Frei!andkäfigen vom amtlichen Dienst überwacht. 

Der jeweilige Tagestemperaturwert für die Ermittlung der Temperatursumme wird mit 
folgender Formel errechnet 

T ~ T max+ T min - 10 
2 

Unter Freilandbedingungen ist für die Reaktivierung der in Diapause gehaltenen 
Trichogrammen (3-5° C, 75 % Luftfeuchtigkeit) ebenfalls eine Tagestemperatursumme von 
ca. 100°C erforderlich, so daß die Entwicklung des Maiszünslers und der Trichogramma
Parasitoide - in Abhängigkeit von den Tagestemperaturen - synchron verlaufen. 

TRICHOCAP wird in Deutschiand zur Maiszünslerbekämpfung zu zwei Terminen - mit 
jeweils zwei Trichogramma-Schlupfwellen • ausgebracht Diese Schlupfwellen werden 
durch eine zeitlich versetzte Reaktivierung von zwei Trichogramma-Teilmengen erzielt. 

Die Freilandterminierung des Einsatzes von TRICHOCAP wurde in den Jahren 1990. 93 
in mehreren Exaktversuchen getestet und 1993 mit sehr gutem Eriolg in die Praxis (ca. 
1300 ha) eingeführt. 
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C. Löchte und (:. ~engonca 

Institut für Pflanzenkrankheiten, Abteilung Entomologie und Pflanzenschutz der Universität Bonn 

Entwicklung von Spritza und Sprühverfahren zur Ausbringung von Chrysoperla camea (Stephens)

Eiem zur biologischen Blattlausbekämpfung in Freilandkulturen* 

Im Biologischen Pflanzenschutz finden in Massen gezüchtete Florfliegen Chrysoperla camea bei 

der Blattlausbekämpfung zunehmende Verwendung. Üblicherweise werden die auf Mullgaze 

abgelegten oder in VermicuHit gemischten Eier der Florfliegen von Hand ausgebracht. Aufgrund des 

großen Zeit- und Arbeitsaufwandes dieser Verfahren sowie einer ungleichmäßigen Verteilung der 

Eier auf den Pflanzen war das Ziel dieser Untersuchungen, geeignete Ausbringungsmethoden für die 

Florfliegen auf Freilandflächen zu entwickeln. 

Im Hinblick auf eine mögliche Ausbringung der Florfliegen-Eier in wässrigen Suspensionen in 

Spritz~ und Sprühverfahren wurden Laborversuche zum Einfluß von Trägerstoffen, Flüssigkeits~ 

drücken sowie Düsentypen und ~größen auf biologische Parameter angestellt Die Ermittlung der 

Schlupfraten erfolgte in Klimaschränken unter konstanten Bedingungen. Definierte Flüssigkeits

aliquote bei der Entleerung des konstruierten Behälters galten als Maßstab für die vertikale Ver

teilung der Florfüegen~Eier innerhalb der Spritzflüssigkeit. 

Bei der Auswahl von Düsen mußten die geometrischen Abmessungen der Florfliegen-Eier berück

sichtigt werden, wobei sich Düsen mit runden Querschnitten mit einem Durchmesser größer als 0,9 

mm als günstig erwiesen. Leitungswasser eignete sich als Trägermedium, und selbst die Ver

weildauer der Eier in dieser Spritzflüssigkeit hatte keinen negativen Einfluß auf die Schlupffähigkeit 

der Larven. Ein Flüssigkeitsdruck, der für Förderung und Zerstäubung der Eier ausschlaggebend ist, 

zeigte sogar bei einem Überdruck bis 4,5 bar keine Beeinträchtigung der Schlupfrate. Ebenso 

beeinflußte der für das Betreiben von Zweistoffdüsen erforderliche Zerstäubungsluftdruck bei 

Drücken bis zu 2,0 bar die Schlupfrate der Larven nicht Die vertikale Verteilung der Eier innerhalb 

der Trägerflüssigkeit Wasser war bei der Behälterentleerung gleichmäßig. 

Weitere Untersuchungen zu geeigneten Netz- oder Haftmitteln mit einer genügenden Verträglichkeit 

für die Florfliegen so\l/le Witterungsbeständigkeit notwendig. 

*Gefördert aus Mitteln des Schwerpunktes numweltverträgliche und Standortgerechte Landwirtschaft", :M:lJRL. NRW 
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1 Institut für Pflanzenpathologie und Pflanzenschutz,, Georg-August-Universität Göttingen, 

2 International Institute ofTropical Agriculture, Plant Hea!th Management Division, Cotonou, 
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3 Institut für Pflan.zenkrankheiten und Pflanzenschutz, Universität Hannover. 

E1ektropboret:ische Untersuchungen zum Beutespektrum des Prädators Teretriosoma 

nigrescens Lewis (Col.: Histeridae) 

Seit der Einschleppung des aus Mittelamerika stammenden Großen Kornbohrers Prostephanus 

truncatus (Horn) (Co!.: Bostrichidae) in Ost- und Westafrika Anfang der achtziger Jahre, hat sich 

der Käfer in seinem neuen Verbreitungsgebiet zu. einem der bedeutendsten Schädlinge in 

kleinbäuerlichen Maislägem enrnrickelt. Im Rahmen eines biologischen Bekämpfungsprogramms 

wurde die ebenfalls in Mittelamerika beheimatete räuberische Histeride Teretriosoma nigrescens 

Lewis (CoL, Histeridae) zunächst 1991 in Togo (Westafrika) und ein Jahr später in Kenya 

(Ostafrika) freigelassen. !n Laboruntersuchungen konnte jedoch gezeigt werden, daß es sich bei T. 

nigrescens nicht um einen, v.rie ursprunglich angenommen, monophagen Prädator, sondern um einen 

zumindest oligophagen Räuber handelt, der sich darüber hinaus als adulter Käfer auch von Mais 

ernähren kann. Mit Hilfe eines elektrophoretischen Nachweises von Beuteproteinen (Enzymen) im 

Magen-Darmtrakt von T. nigrescens soll das tatsächliche Beutespektrum des Räubers untersucht 

werden. Zunächst wurde für potentielle Beuteorganismen von T nigrescens ein elektrophoretischer 

Schlüssel entwickelt. Auf der Basis von unterschiedlichen Isoenzymmuster konnten die einzelnen 

Beutearten gut voneinander unterschieden werden. Mit Hilfe dieses elektrophoretischen Schlüssels 

wird der Beutekonsum von in Niittelamerika und Westafrika gesammelten T. nigrescens untersucht 

Als elektrophoretische Techniken wurden sowohl Cellulose-Acetate-Elektrophorese als auch 

Polyacrylamid-Gelelektrophorese verwandt. 
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Institut für Phytopathologie und Angewandte Zoologie, 
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Der hemmende Einfluß von Niemprodukten auf Bakterien 

Produkte des Niembaumes Azadirachta indica werden in der traditionellen indischen Medizin des 

Ajurveda mr Behandlung auch Bakterien-induzierter Krankheitsbilder v.rie Ulcer, Stomatitis, Sores, 

Ekzemen, Lepra und Gonorrhö eingesetzt. In Europa wird Niem von der Zahnheilkunde geschätzt, 

z.B. zur Behandlung von Gingivitis durch den Einsatz niemhaltiger Zahncreme. Bei den vorliegenden 

Untersuchungen wurde die in vitro-Hemmung einer Anzahl phytopathogener Bakterien sowie zweier 

Escherichia coli-Stämme durch Niem-Extrakte und -Inhaltsstoffe überprüft. Bei den 

phytopathogenen Bakterien handelte es sich um Vertreter der Gattungen Pseudomonas 

(Pphaseolica,· P.syringae "tomato"; P.syringae pv.pisi; P.,<,yringae phaseolica Rasse 1 und 2, 

P.syringae), Xanthomonas (Xcampestris, Xpelargonii), Corynebacterium (C.michiganense, 

C.rathayi), Erwinia (Ecarotovora, E.carotovora var.carotovora), Agrobacterium (2 x 

A.tumejaciens unterschiedlicher Herkunft) sowie einem Stamm von Bacillus subtilis (Original

Namen aus den Sammlungen ohne Rücksicht auf die korrekte aktuelle Nomenklatur). Bei E.coli 

handelte es sich um die Stämme 87A und 95A der Sammlung des Instituts für Genetik der JLU. Die 

übrigen Bakterien enstammten den Sammlungen des eigenen Instituts. Die Bakterien wurden in 

Schüttelkulturen über Nacht angezogen und auf Festagar plattiert. Nach Vorinkubation vmrden die 

Hemmstoffe mittels Filterplättchen appiliziert Nach 24 Stunden (Ink""Ubation bei 37°C) 'WUrden 

erstmals die Hemmhöfe bonitiert. Als Vergleich diente jeweils die Verdünnungsreihe eines 

Antibiotikum-Standards. Es wurden wässrige und alkoholische Blattextrakte, methanolische Extrakte 

aus Rinde und Borke, wässrige, methanolische, MTB und AZT-Extrakte aus Samen, Niemöl, 

Ölmischungen, kommerzielle Niem-Produkte und gereinigtes Azadirachtin getestet. Die Ergebnisse 

belegen zwar eine gewisse antibiotische Wirkung von Niem auch gegenüber den getesteten 

Bakterien, die Wirkung war jedoch oft erratisch und blieb weit unter den Aktivitäten, die einen 

Einsatz im praktischen Pflanzenschutz, jedenfalls gegenüber Bakterien, sinnvoll erscheinen lassen. 

Allerdings kann die durch andere Autoren nachgewiesene Wirkung auf Insekten dazu führen, daß 

Bakterien (XLB, wie auch IvlLO und RLO), die auf Insekten als Vektoren angelNiesen sind, durch 

diese antivektorielle Aktivität in ihrer Ausbreitung behindert werden. In der Literatur gibt es 

Hinweise, daß hier ein möglicher "antibakterieller" Anwendungsbereich für Niemprodukte liegen 

könnte. 
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Der hemmende Einfluß von Niemprodukten auf Pflanzenviren 

Der Niembaum (Azadirachta indica AJuss (syn.Anteiea azadirachta (L] ADELBERT; syn.Aielia 

indica BRAND1S; syn.Melia azadirachta L.) gehört zu den Meliaceen wie sein naher Verwandter, der 

Zedrach oder persische Flieder Melia azedarach L. (syn]vfelia japonica DON; synMelia 

sempervirens Sw.), mit dem er allerdings nicht verwechselt werden sollte. Beide Spezies werden als 

Officinalpflanzen des Ajurveda genutzt, auch bei viralen Infekten und bei deren Prophylaxe. Es sollte 

geprüft werden, inwieweit in der Literatur beschriebene Hemmwirkungen von Niem auf 

Pflanzenviren sich mit Hilfe der Modellsysteme Tabak Mosaik Tobamovirus (TMV) und Tabak 

Nekrose Necrovirus (TNV) bestätigen iassen. Es wurden methanolische und wässrige Extrakte von 

Blättern sowie methanolische Extrakte von Rinde und Borke verwendet. Bei den Tests wurde in der 

Regel die Halbblattmethode angewandt. Die beobachtete Hemmung gemessen an der Zahl 

induzierter Lokalläsionen war am höchsten für Borkenextrak.Le vor Rinden- und Blattausztigen. Die 

Hemmung war keine reine in vitro-Aktivüät, auch auf den Hemmstoff-freien Blatthälften war eine 

konzentrationsabhängige Verminderung der Läsionenzahl festzustellen. Eine Lagerung des 

hernmstofihaltigen Inok:ulums führte zu einer Verminderung des hemmenden Effekts. Die 

Hemmwirkung war auch stark vorn Virus-Wirtssystem abhängig und geringer konzentrierte Inokula 

wurden relativ stärker gehennnt. Bei Blattscheibentests war der Hernmeffekt gegenüber der 

Standardmethode mit Pflanzen vermindert. Eine Ausdehnung der Vorinkubationszeit von Virus und 

Hemmstoff ergab keine Verbesserung der Hernmwerte. Blattextrakte vom Zederach waren in der 

Regel besser als die von Niem. Methanolische und wässrige Samenextrakte hatten bei Verwendung 

der schon beschriebenen Test-Methode keinen wirklich signifikanten Effekt oder er mußte dem 

Lösungsmittel zugeschrieben werden. Wurden systemische Wirte gewählt, so war eine Infektion 

zwar nicht zu unterbinden aber die Symptomausprägung war deutlich verzögert. Azadirachtin 

be'Wirkte keine Hemmung, weder bei Prae- noch bei Post- oder Coapplikation. Über die Verwendung 

von Niem als Zugabe zur Pflanzerde (gemahlene Blätter, Samen, extrahierte Samen) wurde hier 

schon fiüher berichtet (Gurke/PNRV). Bei Zucchini konnte zwar eine Infektion mit dem 

Wassermelonen Mosaik Virus 2 (WMMV2) nicht verhindert werden, aber in einer Reihe von 

Versuchen ergaben sich E videnzen, daß auch hier ein Einfluß auf den Infektionserfolg sowie 

Geschwindigkeit und Stärke der Sympt-omausprägung besteht Auch eine Auswirkung auf die 

vektorielle Übertragung durch die verschiedenen insektiziden Wirkungen des N-iem muß in Betracht 

gezogen werden, 'NUrde hier aber nicht überprüft. 
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IJntrnmchnnreu zur fungitoxischen Wirkung von etherischen Ölen ans tiirkischen Wild
kräutern auf uhxtopathorene Pilze 

Die etherischen Öle aus Ihymbra spu:ata (Labiatae), ."iatureja thymbra (Labiatae). Laurus nobi/Js 

(Lauracae), Mentha pulegium (Labiatae), Salvia fruticosa (Labiatae) und Jnula viscusa 

(Compositae) sowie Pimpinella anisum (Umbelliferae), Euca!yptus sp. (Myrtaceae) und Origanum 

minit~fl-orum (Labiatae) zeigten in vitro eine fungitoxische Wirkung auf die bodenburtigen phyto

pathogenen Pilze Fusarium moniliforme, Hhizoctonia solani, Sc!erorinia Sl.,'ierotwrum und 

Phytophthora capsici_ Die stärksten Einflüsse auf das Myzelwachsturn der Testpilze wurden bei den 

etherischen Ölen aus Thymbra .>picata, ,\'atureja thymbra (und Uriganum minitijlorum) mit 

mirumalen Hemmkonzentrat1onen zwischen 400 und 800 mg.11 Nährmedium beobachtet. Damit war 

beispielsweise die fungitoxische Wirkung dieser etherischen Öle gegenüber Phytophthora 1.:apsh:i 

deuthch höher als bei einer Reihe von chemisch-synthetischen Fungiziden (wie Fohcur EC 250, 

Previcur N. Sportak, Rovral und Maneb 80). Dünnschichtchromatographische Untersuchungen 

deuteten darauf hin. daß es sich bei den fungitoxischen Komponenten hauptsächlich um Thymol und 

Carvacrol handelt. 

In gaschromatographischen Untersuchungen (GC-FID) v,;urden die essentiellen Bestandteile der 

ethenschen Öle (= Terpene) identifiziert In den etherischen Ölen aus Thymbra :,,picata wurden 

hauptsächlich Carvacrol (durchschrutt1ich 470 mg/mJ), y-Terpmen (84 mg;ml) und p-Cymol (82 

mg/ml), in denen aus Satur9a thymbra Thymol (224 mg/ml), y-Terpmen (199 rng/ml) und p-Cymol 

(77 mg/ml) und in dem aus Origanum minitjfl-orum Carvacrol (559 mg/ml) gefunden. In den etheri

schen Ölen aus Salviafrutu..:osa, Lallflls nobilis und Eucalyptus sp. war hauptsächlich l,8-Cineol (= 

Eucalyptol) vorhanden (339, I49 bzw 229 mg/ml). Die vorherrschende Komponente in Mentha sp 

war Pulegon (206 mg/rnl) und in Pimpinella anisum Anethol (815 mg/ml)_ In lnula visco.\a konnten 

hmgegen die (über 20) untersuchten Terpene nur in sehr genngen Konzentrationen nachgewiesen 

werden. Mit dem Kolonienwachstumtest wurde das fungitoxische Potential der etherischen Öle und 

deren Einzelkomponenten untersucht· Mit Ausnahme von Thymol und Carvacrol. die die minimale 

Hemmstoffkonzentration bei lOü mgil Nährboden erreichten, führten alle anderen Terpene bis zur 

Konzentration von 250 mg/1 Nährboden zu keiner vollständigen Hemmung des Myzelwachstums 

Bei den etherischen Ölen war dafür - bei einer Konzentration von l 000 rng/1 Nährboden - ein Gehalt 

von nundestens 235 mgnnl Thymol und/oder Carvacroi 1m ethenschen 01 notwendig. Nach der 

dlinnschichtchromatographischen Auftrennung der Einzelkomponenten in Verbindung mit emer 

Bioautographie mittels Clado.<,porium herbarum und einer anschließenden gaschromatographischen 

Untersuchung konnte mit dieser weiteren Methode bestätigt werden, daß die fungitoxischen 

Wirkungen insbesondere auf das Vorhandensein der phenolischen Komponenten Thymol und Carva

crol im etherischen Ol zmückzufü.hren sind 
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Die Wirkung kaltsterilisierter Kornpostauszüge auf das Myzelwachstum und 

Sporulierung einiger parasitischer Bodenpilze 

Komposte fördern in ihrer Ausgangsform oder als einfache ( nicht sterilisierte) Auszüge 

bekanntlich die Pflanzengesundheit bzw. hemmen die Entwicklung parasitischer Pilze. Die 

meisten Untersuchungen befassen sich mit der Wirkung der Kompostextrakte auf parasitische 

Pilze, die oberirdische Pflanzenteile befallen. Es sind aber aus der Literatur kaum 

Abhandlungen über die Wirkung der Kornpostauszüge auf einzelne Pilze in Reinkultur 

bekannt. wobei freilich nur sterilisierte Extrakte in Frage kommen. Da aber gleichzeitig 

bekannt ist, dass die Wirkung durch Mikroorganismen und nicht nur durch ihre löslichen 

Ausscheidungen verursacht wird, -wurde in der vorliegenden Arbeit auch versucht zu klären, 

inwieweit nur lösliche Ausscheidungen (durch Sterilisierung bedingt also ohne lebende Zellen) 

die Pilze hemmen können. 

In diesen Untersuchungen \.Vurde die Wirkung kaltsterilisierter (Filter Sartorius Minisart NML 

16534K) Auszüge aus 3 Kornpostarten in 2 Konzentrationen (1:5 und 1:10) und 2 

Temperaturstufen (warm 45-50, kühl 35-40 °C) auf das Myzelwachstum von Fusarium 

graminearum (Fg), F. moniliforme (Fm), Geriachia nivalis (=F. nivale) (Gn), Rhizoctonia solani 

(Rs) und Sclerotinia sclerotiorum (Ss) und Sporulierung von Fm, die auf Kartoffel-Dextrose

Agar bei 25 °C gezogen wurden, untersucht. 

Als Tendenz könnte gelten, jedoch statistich nicht immer gesichert, dass warme und mehr 

verdünnte Auszüge geringere hemmende Wirkung zeigen a1s kühlere und weniger verdünnte. 

Auszug aus dem Kompost aus Nadelbaumrinden und Schweinemist (I) hemmte das 

Myzelwachstum von drei (F)-Pilzen förderte es bei Rs und bei Ss war die Wirkung 

ambivalent. Auszug aus einem Handelkompost (Torf, Hühnennist u. a) (II) hemmte gut das 

Wachstum von Ss. Die Hemmung war konzentrationsabhängig. Kornpostauszug aus 

Weintrestern (III) hemmte das Wachstum von Ss und förderte es bei Gn und Rs. Bei den 

zwei F-Pilzen liess die Wirkung bald nach.- Die Sporulierung von Fm vrorde durch Auszüge 

aus den Komposten I und II gehemmt, mit Auszug aus Weintrestern aber gefördert.- Aus 

den Resultaten ergibt sich, dass vor eventueller Anwendung solcher Auszüge die parasitische 

Bodenmykotlora bestimmt werden müsste. 
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EXHIBIT ~<TM) und EXHIBIT F 27jTM) - Innovative Technologie im Biologischen 
Pflanzenschutz 

Exhibit G 25 und Exhibit f' 27 sind Z\Vei biologische Produkte auf Basis von entomopathogenen 
Nematoden der Gattung Steinemema, die auf die Parasitierung und Abtötung bestimmter 
Insektenlarven spezialisiert sind_ Nematoden dieser Gattung sind natürlicher Bestandteil der 
Bodenfauna. Dort leben sie frei in der Bodenlösung als Dauerlarven_ 
Die Abtötung der Insektenlarven erfolgt im Zusammenwirken mit einem nur in den Nematoden 
vorkommenden Bakterium aus der Gattung Xenorhabdus. Diese Bakterien stehen in einer so
genannten mutualistischen Beziehung mit den Nematoden, d.h. beide Organismen - Nematode und 
Bakterium - sind in ihren Lebensfunktionen voneinander abhängig bzw. keiner kann ohne den anderen 
seinen EnPNicklungszyklus aufrechterhalten_ Die Parasitierung und Abtötung von Schad
insektenlarven erfolgt vereinfacht nach folgendem Prinzip: Die Dauerlarven der Nematoden bewegen 
sich im Feuchtigkeitsfilm des Bodens und suchen angelockt durch Signalstoffe 
(Körperausscheidungen) Wirtslarven auf. In diese dringen sie durch natürliche Körperöffnungen (z.B. 
Tracheen) ein und setzen die Bakterien frei. Diese zersetzen die inneren Organe der Insektenlarven 
und töten sie innerhalb 24 -48 h ab. Die Nematoden ernähren sich vom Nahrungsbrei, nehmen dabei 
wiederum die Bakterien auf und vollenden ihren Entwicklungszyklus. Je nach Nahrungsangebot und 
Umweltbedingungen können mehrere Nematodengenerationen in der 1nsektenlarve gebildet werden. 
Bei Erschöpfung des Nahrungsangebotes werden wiederum Dauerlarven gebildet. die aus dem 
Insektencadaver auswandern und erneut Wirtslarven aufsuchen. Die natürliche Dichte der Nematoden 
ist aber nicht ausreichend, Schadlarven unter die wirtschafltiche Schadensschwelle zu drücken. 
Mit Hilfe der modernen Biotechnologie ist es gelungen. Nematoden der Art Steinernema 
großtechnisch in Flüssigfermentem unter streng kontrollierten Bedingungen auf definiert hohem 
Qualitätsniveau zu produzieren. 
Exhibit G25 enthält die Art Steinernema carpocapsae und wurde von Ciba-Geigy für die Be
kämpfung von Dickmaulrüßlerlarven sowohl unter Glas als auch im Freiland in Baumschulen, 
Zierpflanzen, Erdbeeren, Reben und Hopfen entwickelt. Der Wirkungsgrad beträgt 90 - 100 %. Im 
Produkt Exhibit G 25 sind die Nematoden in einem Gel bewegungsunfähig fixiert, um ihre 
Körperreserven zu schonen und sie haltbar zu machen. Das Gel ist auf einem Netz aufgezogen. Gel 
bzw_ Netz befinden sich in einem Kanister, der es vor Austrocknung schützt. Für die Anwendung 
werden die Nematoden unter Zusatz eines Aktivators (Na-Citrat) in Wasser mobilisiert, d.h. das Gel 
wird vom Netz gelöst und geht in Lösung. Exhibit G 25 ist ab Produktion bei Raumtemperatur 5 
Monate, bei 4-6 °C 12 Monate haltbar. 
Exhibit F 27 enthält die Art Steinernema feltiae. Diese Nematodenart bekämpft alle Larvenstadien 
von Trauennücken in Zierpflanzen, Gemüsejungpflanzen und Pilzfliegen in Champignonkulturen. Bei 
Wirkungsgraden von 90 - l 00 % ist die Kontrolle sehr nachhaltig. Exhibit F 27 ist flüssig auf Basis 
eines natürlichen Biopolymers formuliert. Das Biopolymer konserviert und fixiert die Nematoden bis 
zur Ausbringung. Exhibit F 27 ist in 10 Kammern unterteilte, semipermeable (luftdurchlässige) Gewe~ 
betaschen abgefüllt Die Gewebetasche ist auf einen Plastikrahmen aufgespannt, um einen ausrei
chenden Sauerstoffaustausch sicherzustellen. Ab Produktion umfaßt die Haltbarkeit von Exhibit F 27 
einen Monat bei Raumtemperatur und 6 Monate bei 4-6 °C. 
Die empfohlene Anwendungskonzentration beträgt bei beiden Produkten 0.5 Mio Nematoden/m'. 
Beide Produkte sind mit herkömmlichen Pflanzenschutztechniken im Gieß~ und Spritzverfahren 
anwendbar. Wie bei lebenden Organismen üblich ist zum Anwendungszeitpunkt und danach auf die 
spezifischen Umweltansprüche der entomopathogenen Nematoden an ausreichende Bodenfeuchte, 
Bodentemperaturen ab 12 "C und keine direkte Sonneneinstrahlung bei Ausbringung zu achten. 
Aufgrund der ausschließlichen Spezialisierung auf bestimmte Schadinsektenlarven sind entomo
pathogene Nematoden ohne Einschränkung in idealer Weise für den Biologischen Pflanzenschutz in 
einem integrierten Pflanzenschutzsystem geeignet. 
(TM)"' zur Registrierung angemeldet durch C!BA·GE!GY AG Basd 
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Versuche zur Mischbarkeit der Pflanzenstärkungsmittel Myco-Sin und Bio~Sin mit einem 
Bacillus thuringiensis-Präparat. 

Investigation in mixtures of the plant enhancers Myco-Sin and Bio
Sin with Bacillus thuringiensis 

Abstract; 

The ma.in question of this investigation was wether the effect of 
Bacillus thuringiensis (Bt) would be influenc:ed in mixture with 
Myco-sin and Bio-sin (plant enhancers)~ 
Investigations in the labora.tory with the dia.mond-back moth 
(Plutella xylostella) showed no loss of effica.cy of Bt~ In field 
and sem.i-field trials with Hyponomeuta malinellus Zell~ mixed 
applica.tion resulted even in a sligh.tly better effic:acy.,. probably 
due to better covering of the leaves~ 

Die Hauptfragestellung dieser Untersuchungen war, ob die insektizide Wirkung eines Bacillus 
thuringiensis (Bt) -Präparates durch die Beimischung der Pflanzenstärkungsmittel Myco-Sin und 
Bio-Sin (Firma Gebrüder Schaette KG) erhalten bleibt oder abgeschwächt wird. 

Laboruntersuchungen mit Plutella xylostella (Kohlmotte) zeigten bei entsprechenden Mischungen 
keinen Wirksamkeitsverlust des Bt-Präpara:tes Dipel. 

Anschließende Freiland - und Halbfreilanduntersuchungen mit Gespinstmotten (Hyponomeuta 
malinellus Zell.) bestätigten bei Einsatz üblicher Anwendungskonzentrationen - Bio-Sin und Myco
Sin 0,8% und Dipel 0,1% - die Laborversuchsergebnisse. Bei den Halbfreilanduntersuchungen 
wurden von den behandelten Bäumen des Freilandversuches Zweige entnommen und im Labor 10 
Larven von H.malinellus I Zweig angesetzt. 

Die Mortalität im Halbfreilandversuch lag für Dipel bei 68% und betrug nach Zumischung von Bio
Sin 85% und von Myco-Sin 90%. 

Im Freiland wurden vor der Spritzung 10 Gespinste Von H.malinellus / Baum angesetzt und einen 
Monat die Veränderungen beobachtet. 
Nach 31 Tagen wurden in den unbehandelten Kontrollen im Durchschnitt 50 Gespinste / Baum 
gezählt, bei den Dipel-behandelten Bäumen 18, bei Zurnischung von Bio-Sin 14 und mit Myco-Sin 
15 Gespinste / Baum. 

Die Wirkung von Bt gegenüber Gespinstmotten an Apfel wurde also durch die 
Beimischung der Pflanzenstärkungsmittel Bio-Sin und Myco-Sin nicht beeinträchtigt; 
tendenziell - bedingt durch die vermutlich bessere Benetzung der Blätter und Haftung der 
Mittel an den Blättern - konnte sogar eine Wirkungssteigerung festgestellt werden. 
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Das Blattlaus-Sexualpheromon Nepetalacton: ein Lockstoff für den Blattlaus-Primärpara

sitoiden Praon volucre {Hymenoptera: Aphidiidae) 

Im Rahmen eines englisch-deutschen Gemeinschaftsprojektes wurde die Rolle der beiden 

bekannten Komponenten der Blattlaus-Sexualpheromone (Nepataiacton und NepetalactoO als 

Kairomone für andere Arten, besonders den Blattlausprimärparasitoiden Praon volucre 

untersucht. 

Im Freiland wurde zunächst die Wirkung von synthetischen Komponenten der Blattlaus

Sexualpheromone untersucht. Dazu wurden 20 Wasserfallen in einem Wintergerstefeld auf

gestellt und alle zwei Tage kontrolliert. Es wurden fünf Duftstoffvarianten, davon zwei Kon

trollvarianten, ausgebracht. 

Nur P. volucre zeigte eine signifikante Reaktion auf die Blattlaussexualduftstoffe. Unter allen 

gefangenen P. volucre befanden sich bis auf drei Männchen ausschließlich weibliche Para

sitoiden. Blattlausmännchen wurden nicht gefangen. Im Herbst können somit die Weibchen 

von P. vo!ucre durch die beiden Komponenten der Blattlaus-Sexualpheromone angelockt 

werden. 

In einer Laboruntersuchung wurde anschließend geprüft, ob die Attraktivität von Nepetalacton 

für P. volucre Weibchen von jahreszeitlichen Faktoren, wie Lichtphase und Temperatur, 

abhängt, 

P. volucre wurde unter der Kombination von unterschiedlichen Lichtphasen ( 16h bzw. 12h) 

und Temperaturen (18°C bzw. 14°C) in Sitobion avenae (Horn.: Aphididae) herangezogen. 

Bei kurzer Lichtphase (12h) ging ein Teil der Parasitoidenpuppen in den Blattlausmumien in 

Diapause. Weibliche Tiere aller sechs resultierneden Versuchsgruppen wurden jeweils im 

zweiarmigen Y-Olfaktometer hinsichtlich ihrer Reaktion auf Nepetalacton getestet. Da fast 

alle getesteten Versuchsgruppen positv auf den Duftstoff reagierten, ist es wahrscheinlich, 

daß P. volucre Weibchen auch im Freiland unabhängig von der Jahreszeit auf Nepetalacton 

reagieren können. Mit diesen Semiochemikalien könnte das Potential der Blattlausantago~ 

nisten im Feld erhöht werden. 
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Resistenzinduktion in Labor und Freiland mit Hilfe von Pflanzenextrakten 

Im Rahmen eines Screenings von 132 Pflanzenextrakten wurden verschiedene Extrakte mit 

guter Wirkung gegen Phytophtora infeslans an Tomatenjungpflanzen gefunden. Davon 

zeichneten sich zwei Extrakte, aus Solidago canadem;is und Rheum rhabarbarum, durch 

Wirkungsgrade um 90 % aus. Die Schutzwirkung erstreckte sich auch auf KartoffeljtU1g

pflanzen. Zusätzlich wurde Wein durch eine Applikation dieser Extrakte weitgehend vor 

einem Befall mit Plasmopara vl!lcola geschützt. 

Während der Versuchsdurchführung im Gewächshaus fiel eine deutliche Lichtabhängigkeit 

der Extraktwirkung auf In Dunkelheit zeigten verschiedene Pflanzenextrakte keine Wir

kung. Auch an belichteten Pflanzen wurde keine Wirkung beobachtet, wenn sie vor der Ex

traktapplikation (exemplarisch untersucht mit Extrakten aus /3.canadensis und Reynoutria 

;apomca) mit dem Photosynthesehemmer Bentazon behandelt wurden, Dieses Ergebnis 

deutet darauf hin, daß die geprüften Extrakte in den Versuchspflanzen eine lichtabhängige 

Resistenz induzierten. 

Im Sommer 1993 wurden Freilandversuche an Wein durchgeführt, in denen der natürlich 

auftretende Blattbefall mit P. viticola 82 % und mit Uncinula necator 85 °/o betrug. Behand

lungen mit Extrakten aus S.canadensis erbrachten Wirkungsgrade von 51 °/o gegen P. viticola 

und 65 % gegen Unecator. Rh.rhabarharum erreichte gegen beide Pathogene einen Wir

kungsgrad von 67 °/o. Somit war es möglich. die im Gewächshaus gewonnenen Ergebnisse 

unter Freilandbedingungen zu bestätigen. 

Es ist geplant, die Freilandversuche in den folgenden Jahren fortzusetzen. Insbesondere soll 

die Wirkung der Extrakte auf P.mjestam an Kartoffeln untersucht werden. 
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Wirkung von NeemAzal-F auf Larven des Kartoffelkäfers (Leptinotarsa decemlineata SAY) 

Jährlich erfordert das Auftreten von L decemlineata, als wichtiger Schädling im 

Kartoffelanbau. umfangreiche Bekämpfungsmaßnahmen zur Schadensbegrenzung. Als 

Alternative zum herkömmlichen lnsektizideinsatz sowie zur Venninderung der Gefahr von 

Resistenzerscheinungen und zur Vermeidung der Umweltbelastung erlangt die Anwendung 

biologisch wirksamer Agenzien Bedeutung. 

In zweijährigen Testungen zur insektiziden Wirkung mit dem Biopräparat NeemAzal-F 

(Wirkstoff Azadirachtin, einem Ingrediens des Neernbaumes) wurden gegen die Larven von 

L. decem!ineata Freilandversuche durchgeführt. Die Ausbringung der Spritzbrühe in einer 

o,2 %igen Konzentration erfolgte im 1. Versuchsjahr 4 bzw. 8 Tage nach dem Schlüpfen der 

ersten Larven. Starker Befall war vorhanden, es herrschte die im Freiland anzutreffende 

Populationsvariabilität des Schädlings vor. Im 2. Versuchsjahr kamen, bedingt durch die 

spätere Applikation, alle Larvenstadien vor. 

Bei optimaler Ausbringung war die Mortalität der Larven im L1 · und L2-Stadium 98 % und 

betrug bei den Larven im L1-L3-Stadium zum zweiten Behandlungstemiin 87 %. Im 

darauffolgenden Jahr erreichte sie einen Wert von 82,9 %. Die Bonitur der Fraßschäden in 

beiden Jahren lag bei 3 ,3 bzw. 12,6 %. 

Ein Einfluß auf die Nützlingsfauna wie Spinnen, Raubwanzen, parasitische Wespen, 

Marienkäfer und Florfliegen war nicht festzustellen. Ebenso traten keine phytotoxischen 

Schäden an den Kartoffelstauden auf. 
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CIBA-GEIGY GmbH, Division Agro, Frankfurt/Main 

CGA 219'417 - ein neuer fungizider Wirkstoff mit vielfältigen Ein
satzmöglichkeiten 

CGA 219'417 (common name: Cyprodinil) ist ein neuer Wirkstoff der Firma 

CIBA-GEIGY mit einem breiten fungiziden Wirkungsspektrum in Getreide, Reben, Obst 

und Feldfrüchten. 

Der Wirkstoff gehört zur Gruppe der Pyrimidinamine mit einem neuen Wirkungsmechanis

mus. Bisherige Untersuchungen zeigen keine Kreuzresistenz mit bereits bekannten 

Wirkstoffgruppen. 

Die Wasserlöslichkeit von CGA 219'4!7 beträgt 20 mg/l bei 25 oc und einem pH-Wert 

von 5.0. Der Schmelzpunkt liegt bei 75.9 °c. 

Strnktmformel: 

A 
CH,-. CH, 

Chemische Bezeichnung: 

N-( 4-cyclopropyl -6-methy 1-
pyrimidin-2-yl-)aniline 

CGA 219'417 zeichnet sich durch seine toxikologische Unbedenklichkeit aus: die LD50 

(Ratte oral) beträgt >2000 mg/kg, der Wirkstoff ist nicht reizend, nicht sensibilisierend, 

nicht mutagen, nicht kanzerogen und nicht teratogen. Bezüglich des Umweltverhaltens ist 

hervorzuheben, daß dieser fungizide Wirkstoff im Boden vergleichsweise schnell abbaut. 

Der Wirkstoff wird rasch über die Blätter der Pflanzen aufgenommen. Die Translokation 

in der Getreidepflanze verläuft akropetal und translaminar. CGA 219'417 besitzt einen 

neuen Wirkungsmechanismus, der zu einer Hemmung der Aminosäuresynthese führt. In 

der Getreidepflanze wird CG A 219' 417 durch Metabolisierung inaktiviert. 

In Getreide zeigt CGA 219' 417 eine sehr gute Wirkung gegen Halmbruch, Mehltau, 

Ahrenseptoria, Netzflecken und Rhynchosporium-Blattflecken mit Aufwandmengen von 

375-750g A.S./ha (je nach Krankheitserrege.r). Als Beizmittel besitzt CGA 219'417 mit 

nur 5g A.S./100kg Saatgut eine ausgezeichnete Wirkung gegen die Streifenkrankheit in 

Gerste. In Reben zeichnet sich der Wirkstoff mit 250-500 g/ha durch seine ausgezeichnete 

Wirkung gegen Botrytis aus. Mit 15 g/hl hat CGA 219'417 darüberhinaus eine sehr gute 

\Virkung gegen Schorf in Äpfeln. 
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CGA !73S06 - ein neuer fungizider Wirkstoff- abgeleitet aus dem Bereich 
der Naturstoffe 

CGA 173506 (common name: Fludioxonil) ist ein neuer fungizider Wirkstoff der Firma 

CiBA-GEJGY, der als Beizmittel zur Bekämpfung von boden- und samenbürtigen 

Krankheiten in Getreide sowie zur Blattbehandlung in Reben eingesetzt werden kann. 

Der Wirkstoff gehört zur Gruppe der Phenylpyrrole, die ausgehend von natürlichen 

Stoffwechselprodukten verschiedener Pseudomonas spedes synthetisiert wurde. 

Die Wasserlöslichkeit von CGA I73'506 beträgt 1,53 mg/1 bei 20 °c, der Schmelzpunkt 

liegt bei 199,4 °c. Der Wirkstoff zeichnet sich durch seine toxikologische Unbedenklich

keit aus. Die LD 50 (Ratte oral) beträgt >5000 mg/kg. Der Wirkstoff ist nicht reizend. 

nicht sensibilisierend, nicht mutagen. nicht kanzerogen und nicht teratogen. 

Strukturformel: Chemische Bezeichnung: 

4-(2,2-difluoro- l ,3-benzodioxol-
4-yi)pyrrole-3-carbonitril 

Für die Entwicklung neuer Wirkstoffe werden zunehmend Naturstoffe als Ausgangsmate

rial für neue Leitstrukturen herangezogen. Pyrrolnitrin ist ein Stoffwechselprodukt, das 

zuerst aus Pseudomonas pyrocinia isoliert wurde und aufgrund seiner fungiziden 

Eigenschaften als Leitstruktur für die Entwicklung der Phenylpyrrole diente. 

Als Beizmittel im Getreide besitzt CGA 173'506 mit einer Aufwandmenge von nur 5g 

A.S./100 kg Saatgut eine ausgezeichnete Wirkung gegen Gerlachia nivalis, Fusarium 

cuimorum, Septoria nodorum und Tilletia caries. Es besteht keine Kreuzresistenz zu 

Carbendazim-haltigen Fungiziden. CGA 173'506 zeichnet sich als Beizmittel außerdem 

durch seine hervorragende Verträglichkeit aus. 

CGA 173'506 wird nur in sehr geringem Umfang in das Saatgut aufgenommen. Die 

überwiegende Kontaktwirkung sorgt für eine sehr lange Dauerwirkung am Korn. 

CGA!73'506 wird als Soloprodukt und als Mischungspartner mit anderen fungiziden 

Wirkstoffen für die Saatgutbeizung und in Mischung als Bofryiizid in Reben entwickelt. 

Literatur: Leadbeater, A.J.; Nevill, D.J.; Steck, B.; Nordmeyer, D.: CGA 173506: A 
novel fungicide for seed treatment. Proceedings Brighton Crop Conference -
Pests and Diseases - !990, 825-830 
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Die Wirkung von ACROBAT Plus gegen Kraut- und Knollenfäule 

an Kartoffeln in mehrjährigen Exakt- und Praxisversuchen 

Acrobat Plus, das neue Spezialfungizid zur Bekämpfung der Kraut

und Knollenfäule (Phytophthora infestans) an Kartoffeln, ist 

ein Kombinationspräparat aus dem lokalsystemischen Dimethomorph 

(DMM) und dem Kontaktfungizid Mancozeb. 

DMM ist ein neuartiger Oonryceten-Wirkstoff aus der Gruppe der 

Zimtsäure-Derivate. Sein Wirkungsmechanismus beruht auf der Stö

rung der pilzlichen Zellwandbildung. DMM: ist wirksam in allen 

Entwicklungsstadien, in denen der Pilz Zellwände bildet. 

DMM zeigt sowohl protektive als auch kurative Eigenschaften. Es 

bietet zusätzlich eine sehr gute antisporulierende Wirkung gegen 

Sporangienträgerbildung sowie gegen Oosporenbildung. DMM be

kämpft auch Phenylamid-resistente Stärrrrne, Kreuzresistenz besteht 

nicht. 

Der Kontaktwirkstoff Mancozeb ist hinsichtlich einer Antiresi 

stenz-Strategie und wegen seiner Wirkung gegen Alternaria 

solani ein wichtiger Partner für DMM. Das zusammenwirken der 

beiden Wirkstoffe erfolgt nach synergistischem Prinzip. 

Wie Exakt- und Praxisversuche gezeigt haben, ist Acrobat Plus 

sehr flexibel in der ganzen Krautfäule-Saison einsetzbar, von 

der Erst- bis zur Abschlußspritzung. Bewährt hat sich besonders 

bei starkem Befallsdruck eine frühzeitige Anwendung, da durch 

die antisporulierende Wirkung die Vermehrung von Phytophthora 

infestans beeinträchtigt und das Infektionspotential nachhal

tig reduziert wird. 

Abgeleitet von den Versuchsergebnissen werden die Anwendungsemp

fehlungen für Acrobat Plus vorgestellt. 
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Garvert, Ulrich*; Winter, Erika; Milling, Richard.; ** Daniels, Alison 

Hoechst-Schering AgrEvo GmbH Düsseldorf, Berlin, Cambridge, 
** University ofNottingham 

Scala®, ein neues Fungizid zur Bekämpfung von Botrytis cinerea im Weinbau und 
Venturia inaequ.alis und Venturia pirina in Kernobst. 

Scala® enthält den neuen fungiziden Wirkstoff Pyrimethanil aus einer neuen Chemie 
(Aniline-Pyrimidine) mit einem neuartigen Wirkungsmechanismus, zur Bekämpfung von 
Botrytis cinerea in Weinreben und Venturia inaequalis und Venturia pirina in Kernobst. 
Formulierung: Scala® ist als wässriges Suspensionskonzentrat mit 400 g/l Pyrimethanil 
formuliert 
Umwelt: Scala® ist nicht bienengefährlich, schont Typhlodromus pyri und hat keine 
W-Auflage. Es ist als moderat giftig für Fischnährtiere eingestuft. Scala® hat eine sehr geringe 
W annblütertoxizität 
Wirkungsweise:Scala® verlangsamt das Wachstum der Keimschläuche, vermindert die 
pectolytische Enzymproduktion der Pilze und hemmt dadurch den Infektionsprozess. Es 
verhindert das Mycelwachstum sowie die Sporulation. (1) 
Transport: Scala® wird bei Blattapplikation nicht in jüngere Blätter verlagert, es verfügt aber 
über eine translaminare und blattsystemische Wirkung. 
Bekämpfung von Botrytis cinerea in Wein: 
Scala® erwies sich in Versuchen als hochwirksam gegen Botrytis cinerea. Untersuchungen 
zeigten keinerlei .Kreuzresistenz zu den bisher eingesetzten Botrytiziden (Dicarboximide, 
Diethofencarb, BCM, DMI, u.a.). Daher bietet sich Scala® als ein Fungizid für das 
Botrytis-Resistenz- Management an. 
Scala® Mrd im Weinbau mit einer Konzentration von 0,125 % (800 g a.i./ha) angewendet 
Scala® wirkt auf alle Wachstumsstadien des Pilzes. Maximal 3 Anwendungen sollen zugelassen 
werden, aus Gründen des Resistenz-Managements sollte aber nur eine Anwendung je Saison 
erfolgen. Sind mehrere Spritzungen erforderlich. werden Spritzfolgen mit z.B. Botrylon® 
empfohlen. Scala-Anwendungen erbringen kellerwirtschaftliche Vorteile, da die Laccase
Sekretion in die Beeren verhindert wird (2). 
Bekämpfung von Schorf im Kernobst: 
Scala@ wird im Kernobst mit einer Konzentration von 0,075 % angewendet Es ist 
hochwirksam gegen Blattschorf. Es ist daher besonders geeignet für frühe Spritzungenim 
Abstand von 7 - 10 Tagen. In Versuchen wurden 2 - 3 Tage kurative Wirkung nachgewiesen, 
sodaß gezielt nach W amaufruf gespritzt werden kann. 
Für Spritzungen nach der Blüte empfehlen wir Tankmischungen mit anderen Fungiziden.Die 
Pflanzenverträglichkeit von Scala® kann als sehr gut betrachtet werden. Auch wurden positive 
Auswirkungen auf Blättern und Früchten beobachtet. Aufgrund seiner Produkteigenschaften 
ist Scala® geeignet für die Integrierte Produktion. 

(!) Neumann G.L, Winter E.H., Pittis JE. :Pyrirnethanil, a new fungicide. 1992 Proceedings 
British Crop Protection Conference - Pests and Diseases 

(2) Dubos, B., INRA, pers. comm. 

Scala® Warenzeichen Hoechst-Schering Agrevo 
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H. Köhle, W Rademacher, G. Retzlaff 

BASF AG, landwirtschaftliche Versuchsstation, 67114 Limburgerhof 

Wirkungsmechanismen von Strobilurinen bei Pilzen und Pflanzen 

Das von der BASF als Fungizid entwickelte Strobilurinderivat BAS 490 F und andere 

Verbindungen dieser Stoffklasse wirken analog zum Naturstoff Strobilurin A primär durch 

eine Hemmung der mitochondrialen Atmung am bccKomplex. Im Gegensatz zu einer 

aufgrund des Wirkmechanismus zu erwartenden breiten bioziden Aktivität ist bei intakten 

Organismen eine ausgeprägte Selektivität zu beobachten. 

Ausschlaggebend für diese selektiven Eigenschaften ist einerseits die infolge artspezifischer 

Aufnahme-, Verteilungs- und Detoxifikationsraten unterschiedliche Verfügbarkeit bzw. 

Konzentration des VVirkstoffes am molekularen Wilio:.ort sowie andererseits die physiologi

sche Bedeutung der Atmung für die Vitalität der Organismen in ihrem jeweiligen Entwick

lungs-/Funktionszustand. Diese Abhängigkeit der bioziden Aktivität der Strobilurine von 

bestimmten physiologischen Voraussetzungen veranschaulichen die Ergebnisse der Strobi

lurinwirkung auf Sporen und Myzel. Bei protektiver Anwendung ist die fungizide Wirkung 

von Strobilurinen besonders ausgeprägt, da die Funktion der durch Strobilurin gehemmten 

Atmung offensichtlich bei den wichtigsten phytopathogenen Pilzen für den Prozeß der 

Sporenkeimung essentiell ist. Im Gegensatz hierzu wird das Myzelwachstum in vitro nach 

einer Strobilurinapplikation je nach Pilzart relativ schwach bis sehr stark gehemmt. Bei den 

heterotrophen pflanzlichen Zellkulturen können Strobilurine eine Veränderung der Atmungs

intensität induzieren. Intakte Weizenpflanzen reagieren auf eine Strobilurinbehandlung mit 

einer Absenkung des C02-Kompensationspunktes und erhöhter Biomassebildung. Die 

Ergebnisse von Feldversuchen mit Weizenpfianzen bestätigen die von einer Fungizidwir

kung unabhängige positive Ertragsrelevanz nach einer Strobilurinbehandlung. 

Die Ergebnisse der Versuche und die Schlußfolgerungen im Hinblick auf die praktische 

Anwendung von Strobilurinen werden diskutiert. 
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E Ammermann, G. Lorenz, K Schelberger und B. Wenderoth, H. Sauter, C. Rentzea 

BASF AG Landwirtschaftliche Versuchsstation, 67114 Limburgerhof und BASF AG 

Hauptlaboratorium, 67056 Ludwigshafen 

BAS 490 F - ein breitwirksames fungizides Strobilurin 

BAS 490 F ist ein neues breit wirksames Fungizid aus der Stoffklasse der Strobilurine. Als 

Leitstruktur diente der Naturstoff Strobi!urin A ~ ein Sekundärmetabolit des Kiefern

zapfenrüblings Strobi!urus tencellus. Wie der Naturstoff haben BAS 490 F und andere Analoge 

den gleichen biochemischen Wirkungsmechanismus: die Hemmung des mitochondrialen 

Elektronentransportes am Cytochrome bc1-Komplex. Daher wurde der Natursmff für diese neue 

Wirkstoffgruppe namensgebend. 

6 0?" 0 /, 

,......0 "N_.O, 
BAS 490F 

0 

Nach den vorliegenden Daten ist BAS 490 F ein toxikologisch und ökotoxikologisch sicheres 

PrOOukt Es ist ein breit wirksames Kontakt-Fungizid, das alle Pilzklassen erfaßt In einigen 

Indikationen wird auch Wirkung über die Gasphase beobachtet. BAS 490 F kann protektiv, 

kurativ und eradikativ eingesetzt werden je nach Pathogen. Die Aufwandmengen liegen zwischen 

100 und 500 g Aktivsubstanz/lia. 

In Getreide kontrolliert BAS 490 F sehr gut Erysiphe graminis. Zusätzlich werden Phaeosphaeria 

nodorum und Pyrenophora teres gut bekämpft. In den Ackerkulturen Kartoffeln und Zuckerrüben 

besitzt BAS 490 F gute Wirksamkeit gegen Phytophthora infestans und Alternaria solani bzw. 

gegen Erysiphe betae und Cercospora beticola. In Gemüse und Obst zeigt es sehr gute Effekte 

gegen Pflanzenkrankheiten, die durch echte Mehltaupilze verursacht werden. In Äpfeln und 

Birnen kontrolliert EAS 490 F Venturia inaequalis exzellent. In Wein werden Plasmopara 

viticola und Uncin.ula necator gut bis sehr gut bekämpft. Gegen Botrytis cinerea im Wein, Obst 

und Gemüse besitzt BAS 490 F eine gute Nebenwirkung, während es in Reis sowohl gegen 

Pyricularia oryzae als auch gegen Pellucu/aria sasakii mit gutem Erfolg eingesetzt wird. 

BAS 490 F zeigte in mehrjährigen Versuchen sowohl als Einzelwirkstoff als auch in Mischungen 

gute bis sehr gute Pflanzenverträglichkeit und hervorragende Ergebnisse in der Ertrags- und 

Qualitätssicherung. 

Arnmennann et al., The Brighton Crop Protection Conference - Pests and Diseases 1992, S. 403 -

410. 
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Klaus Geider, Stefan Bereswill, Peter Bellemann und Phillip Aldridge 

Max-Planck-Institut für medizinische Forschung, Jahns!r. 29, D-69120 Heidelberg 

Wechselwirkung des Feuerbranderregers Erwinia amylovora mit Kupfer-Ionen und 

Streptomycin und alternative Bekämpfungsmethoden 

Gegen die Ausbreitung von Feuerbrand-Epidemien werden kupfärhaltige Spritzmittel und in 

einigen Ländern das Antibiotikum Streptomycin eingesetzt. Der Erreger der Bakteriose bei 

Kernobst, Erwinia amylovora, ist in Abhängigkeit von der Aminosäure-Konzentration des 

Mediums gegenüber CuS04 tolerant und bildet auf Agarplatten in Gegenwart der Kupferionen 

gelbe, schleimige Kolonien. Diese Eigenschaft ist charakteristisch für E. amylovora und kann 

als einfache Plattennachweismethode verwendet werden. Weiterhin wird durch Kupferionen die 

Bildung der Polysaccharid-Kapsel verstärkt. Für Stämme aus Gebieten mit langjähriger 

Anwendung von Kupferspritzmitteln wurde eine erhöhte natürliche Toleranz gegenüber CuS04 

beobachtet. 

Streptomycin führt zur Selektion von resistenten Mutanten, die gegenüber dem Wildtyp 

mehr EPS produzieren können. Es ist anzunehmen, daß veränderte Ribosomen in diesen Zellen 

zu erhöhter Translation für Regulator- und Struktur-Gene führen. Mit neuartigen EPS

Messungen wurde die Induktion der Exopolysaccharid(EPS)-Synthese genau bestimmt und 

auch eine Abhängigkeit von der Osmolarität in der Umgebung gefunden. Auch die 

Kohlenstoffquelle beeinflußt die EPS-Synthese von E. amylovora. Die Konzentration von 

freiem EPS wurde durch Trübungsmessungen nach Bildung emes Komplexes mit 

Cetylpyridinium-Ionen gemessen und Kapselbildung mit einem FITC-markierten Lektin 

bestimmt [l]. 

Kupferionen und Streptomycin sind also nicht nur Hemmstoffe für den Feuerbrand

erreger, sondern führen auch zu physiologischen Zellveränderungen, die die Schleimbildung 

von E. amylovora beeinflussen. Die Expression einer EPS-Depolymerase, die durch E. 

amylovora-spezifische Bakteriophagen kodiert Vvird, könnte die Kapselbildung der Feuer~ 

branderregers im Pflanzengewebe beeinflussen und damit das Pathogen pflanzlichen Abwehr

mechanismen zugänglich machen. Das Enzym kann in verschiedenen Pflanzen-assoziierten 

Bakterien synthesiert werden und degradiert das EPS von E. amylovora, wenn diese zusammen 

mit dem Feuerbranderreger wachsen„ 

Literatur: 1) Peter Bellemann, Stefan Bereswill, Sigrid Berger und Klaus Geider (1994). 

Visualization of capsule formation by Erwinia amylovora and assays to determine amylovoran 

synthesis. International Journal ofBiological Macromolecules, im Druck. 
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Wirtschaftliche Bedeutung von Halmbasisfusariosen an Getreide und ihre Stellung im Ge
samtkomplex Fusarium 

Die phytopathologisch bedeutsamen Fusarien (Fusarium culmorum, F. avenaceum, F. 
graminearum und F. [Michrodochium] nivale) können aus heutiger Sicht mit unter
schiedlich hohem Erfolg bekämpft werden. Hauptursache für die schwankenden Wir
kungsgrade sind mehrere Faktoren, die sich besonders unter Feldbedingungen z. Teil 
schwer bestimmen lassen. in erster Linie sind zu nennen: Der Infektionstermin, der 
Erreger (Arten, Ansprüche), die ganzjährig mögliche Infektion sowie die Möglichkeit einer 
systemischen Befallsverbreitung in der Pflanze. 

Halmbasisfusariosen sind ein wichtiger Teil in der gesamten Fusariumthematik und auch 
im Gesamtkomplex der Getreidekrankheiten. Die Krankheit, die im Auftreten, in den 
Symptomen und in der wirtschaftlichen Bedeutung sehr dem Halmbruch 
(Pseudocercosporella herpotrichoides) gleichen kann, hat besonders in den letzten 
Jahren, möglicherweise durch die milde Winterwitterung, stark zugenommen. Wann und 
in welchem Ausmaß eine Infektion im Frühjahr erfolgt, hängt stark von den Faktoren 
Witterung, Vorfrucht, Bodenbearbeitung und Saattermin ab. 

Bislang wurde Fusariosen in erster Linie an der Ähre die größte Beachtung gegeben. Al
lerdings sollte nach den vorliegenden Ergebnissen und unter dem Aspekt der möglichen 
sys!emischen Ausbreitung in der Pflanze auch der Halmbasisbefall im Rahmen einer Be
kämpfungsstrategie stärker berücksichtigt werden. Eine erfolgreiche und wirtschaftliche 
Bekämpfung der relevanten Fusarien ist mit prochlorazhaltigen Produkten (Beize, Fuß
und Blatt, Ähre) möglich. Bei der Bekämpfung von Halmbasisfusariosen liegt nach 
Ergebnissen von 1990-1993 der günstigste und wirtschaftlichste Termin (mit 6 % 
Mehrertrag bei ca. 20 % Befall in unbehandelter Kontrolle) wie auch bei Halmbruch um 
EC 32. Aktuelle Resultate der Versuchserien 1994 werden ebenfalls vorgestellt 

Noch weitgehend offen ist die tatsächliche Bedeutung der systemischen Ausbreitung von 
Fusarien in der Pflanze. Stell! man die Thesen auf, daß erstens eine Infektion der Ähre 
auf systemischem Weg möglich ist und zweitens die Hauptursache für systemische 
Infektionen in frühen und daher physiologisch älteren Infektionen liegt, so könnte eine 
Bekämpfung durch Beizung und Halmbasisbehandlung eine mögliche 
Schadensminimierung bewirken, was erste Ergebnisse andeuten. 
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R. Saur, K. Schelberger, W. Ellenberger 

BASF Aktiengesdlschafi:, Landwimchafdiche Versuchsstation, 
D-671 I4 Limburgerhof 

Befa!lssltuationen mit Pseudocercost}()rella herPotrichoides an Wintergetreide in verschiedenen Ländern 
Westeuropas und Bekämpfungsmö_glichkeiten mit Üp_Qs ® und Opus ® Top in den fahren 1988 
m.u2.:B. 

In den wichtigen Anbauregionen für Wintergetreide in Westeuropa ist der Hahnbrucherreger 

Pseudocercosporeila herpotrichoides ein bedeutender Schadpilz. Er befallt vorrangig Winterweizen und 

Winterroggen, aber auch an Wintergerste kann der Pilzparasfr erhebliche Ertragsverluste 

verursachen. Wichtig für das Auftreten der Halrnbasiserkrankung ist der Witterungsverlauf während 

der Vegetationsperiode; feuchtkühle Jahre sind besonders befallsfördemd. 

Freilandversuche zur Bekämpfung der Halmgmnderkrankung mit Opus und Opus Top wurden 

1988 bis 1993 vorrangig an Winterweizen in Frankreich, Großbritannien, Belgien und der 

Bundesrepublik Deutschland durchgeführt. In diese Versuche wurden die in den einzelnen 

Regionen angebauten, wichtigen Getreidesorten berücksichtigt. Die Autv/andmenge von Opus 

betrug 125 - 187 g Epoxiconazol/ha, Opus Top wurde mit 125 - 168 g Epoxiconazol/ha und 

375 - 500 g Fenpropimorph/ha getestet. Ns Anwendungsbereiche wurden die Entwicklungsstadien 

Beginn des Schossens (EC 30) bis Erscheinen des letzten Blattes (EC 37) des Wintergetreides 

gewählt. 

Opus und Opus Top erwiesen sich als gme Präparate zur Bekämpfung von Pseudocercosporella 

herpotrichoides an Wintergetreide. Durch die Anwendung von Opus und Opus Top konnten 

wirtschaftlich bedeutende Enragsveduste auch durch die Ausschaltung von Sequenzmykosen wie 

Braunfleckigkeit, Roste und Mehltau verhindert werden. 

In Laborversuchen wurden im Agarplattemest die Wirkungseffekte von Opus und Opus Top auf 

verschiedene Stämme des Halmbrucherregers untersucht. Die Ergebnisse werden vorgestellt und 

diskutiert. 

Opus und Opus Top sind seit 1993 in Frankreich und seit 1994 in Belgien zur Bekämpfung von 

Pseudocercospore!la herpotrichoides in Wintergetreide zugelassen. 

@ eingetragenes Warenzeichen der BASF Aktiengesellschaft 
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Klaus Wiede und Astrid Gall 

Landw. Versuchsstation BASF AG. Limburgerhof 

Infektionsverlauf von Leptosphaeria nodorum und mögliche Bekämpfungsstrategien 

mit Opus® Top unter starken Befallsbedingungen in Freilandversuchen 1993. 

In der Vergangenheit stand in Weizen die Bekämpfung von Erysiphe graminis und 
Puccinia spp. im Vordergrund. In den letzten Jahren kommt sowohl in Nord- als auch 
in Süddeutschland der Kontrolle von Septoria trilici als auch Septoria (Leptosphae
ria) nodorum eine zunehmende Bedeutung zu. Bei termingerechter Behandlung mit 
wirkungsstarken Fungiziden ist mit deutlichen Mehrerträgen zu rechnen. 

Im Jahre 1993 wurde in Freilandversuchen in Deutschland ein erheblicher Befall mit 
leptosphaeria nodorum bonitiert. In mehreren Versuchen wurde der Infektionsver
lauf von Leptosphaeria nodorum dokumentiert, der Befall stieg in der Kontrolle im 
Entwicklungsstadium 85 auf 30 bis über 45 % an. 

Unter diesen erschwerten Bedingungen wurden unterschiedliche Behandlungster
mine, Fungizidkombinationen und Aufwandmengen geprüft Insbesondere die Fun
gizidkombination von Epoxiconazol plus Fenpropimorph (Handelsprodukt Opus Top) 
zeigte eine ausgeprägte Wirkungssicherheit und Wirkungsdauer gegen Leptos
phaeria nodorum 

Die Wirkungsdauer von Opus Top gegen die wichtigsten Blatt- und Ährenkrankhei
!en ermöglicht neue Fungizidstrategien, die bei reduzierter Anwendungshäufigkeit 
zu deutlichen Ertragsausschlägen führt und die Ökonomie im Weizenbau verbes
sert. 

® "" reg. Warenzeichen BASF AG 
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R. Rottenwöhrer, H. Schunn, H. Risch und E.-W. Zimmer 

C. F. Spiess & Sohn GmbH & Co., Kleinkarlbach 

Diniconazol, ein neuer fungizider Wirkstoff für Getreidebeizmittel 

Diniconazol ist ein fungizider Wirkstoff aus der Familie der Triazole, entwik

kelt von der Fa. Sumitomo. 

Diniconazol hat ein weites Wirkungsspektrum gegen Ascomyceten und Basidiomyce

ten. Mit seinen systemischen Eigenschaften {akropetai) wirkt es präventiv und 

kurativ. 

Die Warmblütertoxizität von Diniconazol ist gering, es ist jedoch fischgiftig. 

In den vorgesehenen Aufwandrnengen von bis zu 10 g AS/ha hat es keinen negativen 

Einfluß auf Bodenmikroflora und Regenwürmer, Es besteht keine Gefährdung von 

Trink- und Grundwasser. Diniconazol baut zwar langsam ab, bei den vorgesehenen 

Aufwandmengen ist auch bei langjähriger Anwendung eine Anreicherung im Boden 

kaum zu erwarten. 

Diniconazol wurde als Getreidebeizmittel gegen samenbürtige Pilzkrankheiten ge

prüft. Es hat mit 5 g AS/100 kg Getreide (7 - 8 g AS/ha) eine ausgezeichnete 

Wirkung gegen Flugbrände in Gerste, Weizen und Hafer sowie gegen Steinbrand in 

Weizen. Gegen Schneeschimmel an Roggen und Weizen sowie gegen Streifenkrankheit 

an Gerste ist die Wirkung von Diniconazol nicht ausreichend. Deshalb wurde Dini

conazol mit entsprechenden Partnern getestet. 

Bei Gerste wurden mit Imazalil die Beizen Necalin F und Necalin w entwickelt. 

Necalin f' enthält als Feuchtbeize 25 g/1 Diniconazol und 20 g/1 Imazalil und 

wird mit 200 ml/100 kg Gerste eingesetzt. Necalin w enthält als Wasserbeize 

17 g/1 Diniconazol und 16,7 g/1 Imazalil und wird mit 300 ml/100 kg Gerste 

eingesetzt. Beide Beizen wirken sehr gut gegen Flugbrände (WG = 98 - 100 %) und 

Streifenkrankheit (WG = 94 - 99 %). 

In Triebkraftversuchen (Quarzsandmethode) zeigten beide Mittel keine Phytotoxi

zität, was auch durch zahlreiche Freilandversuche bestätigt werden konnte. Die 

Zulassung für beide Beizen -wurde beantragt. 

Für Weizen und Roggen sind zwei weitere Beizen in der Entwicklung. Durch die 

Zugabe von Prochloraz wurde die Wirkungslücke bei Fusarium nivale geschlossen. 

Mit dieser Kombination wird somit eine ausgezeichnete Wirkung gegen Flugbrände, 

Steinbrand und Schneeschimmel erzielt. 
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TRITICONAZOL - Ein neuer Beizmittelwirkstoff gegen BJattkrnnkheiten .an Getreide 

Triticonazol (RPA 400 727) ist ein neuer, von Rh6ne-Poulenc Agro entwickelter, Beizmittel

wirkstoff gegen verschiedene Blatt- und samenbürtige Krankheiten an Getreide. Als Sterol-Deme

thylierungs-Inhibitor verfügt Triticonazol bei Aufnahme über Wurzel und Saatgut über eine 

ausgezeichnete Selektivität in allen Getreidearten. 

Mit einer Aufwandmenge bis 120 g a.UlOO kg Saatgut wird ein Schutz sowohl gegen Frühbefall 

von Mehltau (Erysi.phe graminis), Septoria-Blattfleckenkrankheit (Septoria tritici), Rhynchospo

rium-Blattfleckenkrankheit (Rhynchosporium secalis) und Halrnbruch (Pseudocercosporella her

potrichoides) als auch gegen später auftretenden Befall mit Gelb-, Braun- und Zwergrost (Pucci

nia striiformis, recondita, hordei) erreicht. 

Eine derartige Saatgutbehandlung gewährleistet dem Landwirt eine größere Flexibilität in der 

Blattbehandlung, indem er entweder die Anzahl der Spritzungen reduziert oder aber die einzelnen 

Fungizidbehandlungen in modifizierter Form durchführt. Zusätzlich gewährleistet Triticonazol 

schon mit einer Aufwandmenge von 2,5 - 5 g a.i./100 kg Saatgut einen sicheren Schutz gegen die 

meisten samenbürtigen Getreidekrankheiten. Durch die Kombination mit dem Wirkstoff Guaza

tine wird in Roggen und Weizen eine sichere Erfassung des Schneeschimmels (Fusarium nivale) 

erreicht. In Gerste und Hafer bewirkt die Kombination mit Iprodion eine sichere Bekämpfung der 

Streifenkrankheit (Drechslera graminea bzw. Drechslera avenae). 

Alle auf Triticonazol basierenden Getreidebeizmittel sind als Kombinationsprodukte auf Wasser

basis (FS) formuliert und werden mit einer Aufwandmenge von 400 bzw. 600 ml/dt Saat.gut ge

brauchsfertig zur Verfügung stehen. 

In Frankreich wird Triticonazol in Kombination mit Antrachinon seit 1993 vermarktet. Auch in 

Belgien und Uruguay sind mittlerweile Triticonazol-haltige Produkte zur Getreidebeizung zuge

lassen. 
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.1 Lehrstuhl für Phytopathologie 
Christi an-Al brech ts-U n i vers ität 
24118 Kiel 

Wirkstoffsplitting bei der Mehltaubekämpfung in Weizen: Bestandesepidemiologie und Fungizid

resistenzbildung des Krankheitserregers 

Zur Minderung der durch Krankheitsbefall bedingten Ertrags- und Qualitätseinbußen 

wurden in den letzten Jahren vornehmlich aus betriebswirtschaftlichen Ernägungen heraus 

vermehrt Pflanzenschutzbehandlungen mit reduzierten Aufwandmengen, bei oftmals erhöhter 

Ausbringungsfrequenz durchgeführt Der Frage, wie sich unterschiedliche Bekämpfungsstrategien 

(Präparatesplitting oder volle Wirkstoffmenge) sowohl auf die Bestandesepidemiologie als auch 

auf die Sensitivitätsdynamik bzw. Resistenzbildung des Weizenmehltaus, Erysiphe graminis f.sp. 

tritici, auswirken, wird gegenwärtig unter süddeutschen Verhältnissen am Versuchsgut Roggen

stein bei München ermittelt. Um dem Erreger im Bestand eine meßbare Eigendynamik zu 

ermöglichen, wird ein gewisser Grundbefall toleriert, wobei beim Präparateinsatz die Bekäm

pfungsschwelle im 'Weizenmodell Bayern' als Orientierung dient. Als Wirkstoffe kommen 

Fenpropimorph ('Corbel') und Tebuconazol ('Folicur') zum Einsatz bei jeweils 5 %, 10 %, 50 

% und 100 % der empfohlenen Aufwandmenge. 

Unter obigem Versuchsansatz zeigte sich, daß eine mehrmalige Ausbringung (4 x) von 

deutlich reduzierten Wirkstoffmengen (5 %, 10 %) zu einem merklich geringeren Bekämpfungs

erfolg führte als die weniger häufige Applikation (2 x) höherer Aufwandmengen. Bei etwas 

fortgeschrittener Bestandesepidemie war mit dem Splittingverfahren ein z.T. nur unbefriedigender 

Einsatzerfolg zu erzielen. 

Auf der Seite des Erregers wurde unter allen Versuchsvarianten und bei beiden 

Wirkstoffen ein Shifting zu einer meßbar verminderten Sensitivität festgestellt. Überraschend 

war die Beobachtung, daß nach der letzten Probenahme (Anfang Juli) das Ausmaß des Sensitivi~ 

tätsverlustes jeweils bei allen vier Aufwandmengen in etwa gleich hoch war. 

Die aus der Sensitivitätsanalyse gewonnenen Erkenntnisse werden in Zusammenhang 

mit der Entwicklung der Bestandesepidemiologie diskutiert Das nach der Behandlung verbleiben

de Erregerpotential ist dabei von zentraler Bedeutung. 
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Einschätzung des Resistenzrisikos des Weizenbraumosts gegenüber dem Wirkstoff Epox.iconazol 

anhand länderübergreifender Sensitivitätsstudien 

Die Wirkstoffempfindlichkeit von Krankheitserregern und ihre entsprechende Anpassungsdynamik 

sind für den erfolgreichen Einsatz der Präparate von herausragender Bedeutung. So wurde z.B. 

in den 80er Jahren das teilweise deutliche Nachlassen der Wirksamkeit häufig genutzter Azol

Fungizide beim Getreidemehltau aufgrund seiner Resistenzbildung heftig diskutiert, wobei die 

positive Kreuzresistenz des Erregers gegenüber allen Azol-Derivaten die Problematik verschärfte. 

Epoxiconazol (in 'Opus') ist als neuer Azol-Wirkstoff seit 1994 auch in Deutschland zugelassen. 

Sein Einsatzschwerpunkt liegt u.a. in der Bekämpfung von Rostkrankheiten an Getreide. Im 

folgenden wird eine Einschätzung des Resistenzrisikos des Braunrosts an Weizen gegenüber 

Epoxiconazol anhand länderübergreifender Erhebungen vorgenommen. 

Von 1991 bis 1993 wurden aus verschiedenen Getreideanbaugebieten Westeuropas (aus GB, B, 

F, D und I) Stichproben des Erregers gewonnen und hinsichtlich ihrer Epoxiconazol-Empfind

lichkeit analysiert. Die Ergebnisse Jassen zwischen den Weizenbraunrost-Populationen nur relativ 

geringe Sensitivitätsunterschiede erkennen. Der dabei zu beobachtende Differenzierungsfaktor im 

Sensitivitätsniveau der einzelnen Populationen betrug 1993 maximal etwa 2,5, nach 2,l und l,5 

in den beiden Vorjahren. Die tendenziell höchsten mittleren ED50-Werte fanden sich in allen 3 

Erhebungsjahren in Ostholstein und in Nordfrankreich zwischen Paris und Reims, so daß sich auf 

europäischer Ebene eine zwar sehr geringe, jedoch noch meßbare regionale Differenzierung 

abzeichnet. Die Streuung der Sensitivitätswerte aller analysierter Braunrostisolate nahm dabei 

innerhalb der letzten Jahre stets zu, so daß dem Weizenbraunrost grundsätzlich ein gewisses 

Anpassungspotential zugesprochen werden muß. Die grundsätzliche Fähigkeit des Weizenbraun

rosts zur Anpassung an Azol-Wirkstoffe wird auch durch den Nachweis der positiven .Kreuzsensi

tivität des Erregers gegenüber Azol-Derivaten verdeutlicht. 

Aus den bisherigen Ergebnissen läßt sich schließen, daß sich ein Anpa%ungsprozeß beim Wei

zenbraunrost an den Wirkstoff Epoxiconazol nur relativ langsam vollziehen wird. Das Resistenz

risiko ist deutlich geringer anzusetzen als beispielsweise beim Getreidemehltau. Dies untermauern 

weitere Untersuchungen, wie zum Wirkstoff Cyproconazol (Felsenstein und Fischbeck, 1992). 

Eine bereits praxisrelevante Sensitivitätsdynamik ist bisher nicht zu erkennen, so daß bei Epoxi

conazol kurz- bis mittelfristig mit keiner merklichen Einschränkung des Bekämpfungserfolges auf

grund von Resistenzbildung des Erregers zu rechnen ist. 

Literatur: 

Felsenstein, F.G. und G. Fischbeck, 1992. Sensitivität von Weizenbraunrost und Weizenmehltau 

gegenüber dem Wirkstoff Cyproconaz-o1 in verschiedenen Regionen Europas. Mitt BBA 

Land- u. Forstwirtsch. 383. S. 420. 
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Zum Einfluß von Tebuconazole auf die Mykotoxinbildnng durch Getreidefusariosen 

Bei der Bekämpfung von Ährenfusariosen spielt neben der Ertragssicherung auch die Ver

besserung der Kornqualität eine bedeutende Rolle, Im Getreide sind Fusarium graminearum 

und F culmorum als Toxinbildner bekannt und es stellt sich die Frage, ob eine Ährenbe

handlnng mit Tebuconazole die Mykotoxinbelastung im Erntegut in gleichem Maße vennin

dert wie den Fusariurnbefall der Ähre, 

In einer umfassenden zweijährigen Studie wurden Kornproben aus 33 ausgewählten Feld

versuchen mit insgesamt l 95 Versuchsgliedern untersucht Dabei handelte es sich um Win

terweizen mit natürlichem FusariumbefalL Die mykologische Analyse der Kornproben be

inhaltete die Bestimmung des Artenspektrums sowie die Befal!sstärke mit Fusarium spp„ 

Gleichzeitig wurden Ergosterol- und Toxingehalt analytisch bestimmt (Ergosterol als quanti

tatives Maß für die Pilzbiomasse auf dem Korn), 

Als häufigster Toxinbildner wurde F, graminearum gefunden, wobei Deoxynivalenol 

(DON) mengenmäßig das wichtigste Toxin war, Ein typisches Ergebnis dieser Analysen ist 

in der nachfolgenden Tabelle dargestellt 

Einfluß von Tebuconazole auf Fusarium~Befall und Toxin2.ehalt der Kornnroboo 

Fusarium-Befall f%1 Ergosterol DON 
Behandlung F. gram. F. spp. [mg/kg] [mg/kg] 

Kontrolle 70 ll 34,9 6,3 

Tebuconazole 33 l3 14,9 1,9 
(0,25 kg ai /ha) 

Bei insgesamt 7 Feldversuchen enthielten die Kornproben ans den jeweils unbehandelten 

Kontrollen mehr als 1,0 ppm DON, Die Ährenbehandlung mit Folicur hatre in jedem Fall 

eine Reduktion des Toxingehaltes zur Folge, Die Verminderung der DON-Belastung im 

Erntegut betrug bis zu 80%, 

Alle Untersuchungen wurden an Feldproben mit natürlichem Fusarium-Befall durchgeführt 

In keinem Fall konnten Hinweise gefuuden werden, die auf eine Stimulierung der Toxinpro

duktion bei Wirkstoffstreß hindeuten, was unter in vitro-Bedingungen schon mehrfach beob

achtet wurde, 
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Resistenz-rvt&n.~.!Jlent imJ5rautfäuleschutz -

neue Möglichkeiten mit dem S.,Ystemischen Fungizid Tattoo® 

Die Kraut- und Knollenfäu!e als wirtschaftlich bedeutendste Pilzerkrankung der Kartoffel erfordert 

besonders wirksame Schutzmaßnahmen, wenn es um die Sicherung von Ertrag und Qualität geht. 

Unter für die Kultur schwierigen Bedint,rungen wie z.B. längeren Regenperioden, starkem Krautzu

wachs, bei Anbau unter Folie oder unter Einsatz von Beregnung ist eine sichere Bekämpfung häufig 

nur mit systemisch wirkenden Fungiziden möglich. Wie jedoch zahlreiche Beispiele in der Vergan

genheit zeigten, sind gerade systemisch wirkende Fungizide einem erhöhten Risiko potentieller 

Resistenzentwicklung ausgesetzt. Zur Entschärfung der Situation im Kartoffelschutz Vturde auf 

Fungizidkombinationen mit protek:tiv vlirkenden Substanzen oder auf alternierende Spritzfolgen mit 

nicht kreuzresistenten Wirkstoffen gesetzt 

Mt dem neuen Krautfäulefungizid Tattoo, einer Kombination aus dem systemischen Wirkstoff 

Propamocarb und dem Kontaktwirkstoff Mancozeb, steht dem Kartoffelschutz ein neuer, wertvoller 

Baustein für effizientes Resistenzmanagement zur Vemigung. Tattoo greift an vielen Orten in den 

pilzlichen Entwicklungskreislauf von P. infestans ein. Während Mancozeb die Keimung der Zoo

sporen verhindert, hemmt Propamocarb über den Eingriff in den Lipidstoffivechsel alle Pilzstruk

turen, die wachstumsabhängig sind: Keimschlauchentwicklung, Hyphenentwicklung, Bildung des 

inter- und intraze1lulären Mycels, Bildung von Sporanglenträgern sowie die Sporangiogenese. Die 

Vitalität von Sporangien ist vermindert, die indirekte Sporangienkeirnung ist reduziert. Durch diese 

viel-seitige Wirkungsweise von Tattoo wird die pilzliche Ennvicklung in allen relevanten 

Entwicklung-stufen unterbrochen; unter günstigen Umständen kommt die Epidemie zum Stillstand. 

Für Mancozeb als auch Propamocarb liegen inzwischen mehr als zehnjährige Praxiseifahrungen vor, 

nach denen diese Wirkstoffe keine hohes Resistenzrisiko bergen. Phenylamidresistente Stämme von 

P. infestans erwiesen sich als nicht kreuzresistent gegenüber Propamocarb. rvfittels Massenselektion 

ist es nicht gelungen, Propamocarb-resistente lsolate von P. cactomm herzustellen. Aufgrund der 

epide-miologisch breiten Wirkungsweise sowie aufgrund o.g. Erkelliltnisse und Erfahrungen ist 

davon aus-zugehen, daß Tattoo nur in sehr geringem Umfang resistenzgefährdet ist. Mit Tattoo kann 

somit auch der Pflanzgutverrnehrung w:ieder ein zuverlässiges systemisches Fungizid für den 

Kartoffel-schutz auch unter schwierigen Bedingungen angeboten werden. 

® reg. Wz. der Schering Agrochemie.als Ltd. 
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Zenit ® ~ neue Möglichkeiten bei der Mehltaubekämpfung in Getreide auf der Basis von 
F enpropidin 

Zenit ist eine für Getreide entwickelte Fungizidkombination aus 450 g/1 des neuen Wirkstoffes 

Fenpropidin und 125 g/1 des breitwirksamen Azols Propiconazol. die Aufwandmenge beträgt .i. .0 

1/ha. 

Fenpropidin ist ein neuer fungizider Wirkstoff von ClBA·GEIGY zur Bekämpfung von Blattw 

krantlteiten in Getreide. Der Wirkstoff gehört zur Gruppe der Piperidin·Derivate. 

Fenpropidin zeichnet sich durch eine sehr gute protektive und kurative Wirkung insbesondere gegen 

Echten Mehltau aus und erfaßt auch Rostkrankheiten und Rhynchosporium Blattflecken. 

In Kombination mit Propiconazol wird dessen Wirkung gegen die o. g. Krankheitserreger sowie die 

Septoria·Arten und vor allem den Erreger der Netzfleckenkrankheit deutlich verstärkt. Diese 

Wirkungseffekte sind stärker ausgeprägt als bei vergleichbaren Morpholin ~ Azol ff Kombinationen. 

Die Versuchsergebnisse der letzten Jahre werden dargestellt. 

Zenit zeichnet sich im Vergleich zu bisherigen Kombinationsprodukten durch eine sehr große 

Flexibilität in der Anwendung aus. insbesondere gegen Echten Mehltau zeigt Zenit auch bei 

wechselnden Witterungsbedingungen eine ausgezeichnete Stopwirkung, die ff in Abhängigkeit von 

der gewählten Aufwandmenge - selbst bei anhaltendem Infektionsdruck und in anfälligeren Sorten 

über einen langen Zeitraum erhalten bleibt. 

Bei dem derzeitigen Sortenspektrum und bei geringem Infektionsdruck ist eine derart überlegene 

Mehltauwirkung nicht immer notwendig, so daß eine an <fie jeweilige Situation angepaßte 

Aufwandmenge sinnvoll erscheint. Dabei verhindert die mit Zenit ausgebrachte Azolmenge 

aufgrund der sehr guten vorbeugenden Wirkung auch einen BefaJI mit Septoria· und Rostarten im 

Weizen bzw. Rost, Blatt- und Netzflecken in Gerste. 

Mit Zenit wird ein neuer Standard in der Mehltaubekämpfung gesetzt. 

Die Registrierung wird rechtzeitig für die Saison erwartet. 

® = registrierte Marke der CIBA·GEIGY AG, Basel, Schweiz 

Mitt. a. d. Bio!. Bundesanst. H. 301, 1994 



409 

D. Hermann und U. Gisi 

SANDOZ AGRO AG 
Agrobiologische Versuchsstation, CH-4108 Witterswil, Schweiz 

Untersuchungen zur Mobilität von Cyproconazol in Getreidepflanzen 

Die Mobilität von Cyproconazol in Getreidepflanzen wurde anhand von Biotests mit Erysiphe 

graminis und Puccinia recondita und analytisch mit 14C-markiertem Cyproconazo! 

untersucht. Eine wässrige Fungizidsuspension wurde auf Weizenblätter au/getropft. Nach 

verschiedenen Inkubationszeiten erfolgte im Biotest die Inokulation mit Rost- oder 

Mehltausporen, im analytischen Ansatz die Probenahme für die Blattaufarbeitung. 

Cyproconazol wurde rasch ins Blatt aufgenommen und in akropetaler Richtung verlagert. 

Wurde 
14

C-Cyproconazol im Bereich der Blattbasis aufgetropft, so ertolgte ein stetiger Fluss 

in Richtung Blattspitze. Nach 6 Tagen war eine deutliche Anreicherung der Substanz im 

Bereich der Blattspitze festzustellen. Wurde im Biotest das auf der Blattoberfläche 

vorhandene Cyproconazol vor der Inokulation mit Hilfe von Celluloseacetat ent/ernt, so ließ 

die fungizide Wirkung zuerst in den basalen Bla!teilen nach, während in der Blattspitze auch 

nach 6 Tagen noch kein Befall gefunden wurde. 

In einem weiteren Bioassay konnte gezeigt werden, daß Cyproconazol nach Applikation der 

Fungizidsuspension in die Blattscheiden von Weizen in die oberen Blätter transportiert wird. 

Schlussfolgerungen: 

• Cyproconazol ist in Getreideblättern sehr mobil und wird in akropetaler Richtung zur 

Blattspitze hin verlagert 

• Für eine gute Dauerwirkung auch im Bereich der Blattbasis ist ein ausreichendes 

Fungiziddepot in dieser Zone erforderlich. Wird dieses unmittelbar nach der Behandlung 

entfernt (z.B. durch Regen), so lässt die Wirkung von Cyproconazol im basalen 

Blattbereich nach. 

• Cyproconazol wird auch von der Blattscheide aus in die Blattspreite transportiert. Ein 

Absinken der Cyproconazol-Konzentration in der Blattspreite durch den Abtransport zur 

Blattspitze hin kann unter Praxisbedingungen durch eine Wiederverteilung von durch 

Regen in die Blattscheiden eingewaschenen Wirkstoffs kompensiert werden. 
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Wirkungsweise von BAS 490 F auf die Entwicklung von verschiedenen 

Blattpathogenen 

BAS 490 Fist ein Kontaktfungizid aus der neuen chemischen Gruppe der 
Strobilurine 1 deren Wirkung auf der Blockierung des Elektronen

transfers am Cytochrom-bc1-Komplex der mitochondrialen Atmungskette 
beruht. Mittels Lichtmikroskopie und Cryoraster-Elektronenm.ikroskopie 
wurde der Einfluß von BAS 490 F auf die unterschiedlichen 
Entwicklungsstadien der Zielorganismen Erysiphe graminis f. sp. 

tritici, Venturia inaequalis und Puccinia recondita f .sp. tritici 

untersucht. Diese Erkenntnisse unterstützen die Erarbeitung neuer 

Bek~~pfungsstrategien basierend z.B. auf reduzierten Aufwandmengen, 
größeren Spritzabständen sowie alternierenden Spritzfolgen mit 

Fungiziden unterschiedlicher Wirkungsweisen zur Venneidung der 

Entwicklung resistenter/weniger empfindlicher Erregerrassen. 

Präinfektionelle Applikationen von B.A..S 490 F zeigen eine ausgeprägte 

und langanhaltende protektive Wirkung aufgrund des Wirkstoffverbleibs 
auf der Wirtsoberfläche und der hohen Empfindlichkeit von 

Sporenkeimung und Keimschlauchwachstum aller drei Blattpathogene 
gegenüber diesem Fungizid. Postinfektionelle Behandlungen mit 

BAS 490 F führen bei E. graminis zum Kollabieren von Myzel und 

Sporenkettten. Bei V. inaequalis hemmen postinfektionelle Anwendungen 
von BAS 490 F das subcuticuläre Strornawachstum nicht vollständig, 

unterbinden aber die Konidiophorenreifung u.,~d die Sporenbildung auf 
der Blattoberfläche. Die unzureichende Erfassung von Pilzstrukturen 
unter der Cuticula (Apfelschorf) u,~d im Blatt (Rostpilze) beruht u.a. 
auf der geringen Penetrationsrate des Wirkstoffes ins Blatt. Dies ist 
besonders ausgeprägt bei P. recondita, wo weder das interzelluläre 

Myzelwachstum im Mesophyll noch die Sporulation wesentlich durch 

BAS 490 F gehenunt wird. 
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Wirkungsmechanismus des Strobilurinderivats BAS 490 F 

Die Wirkilllg der Strobilurine beruht auf einer spezifischen Hemmung des Ubihydrochinon

Oxidationszentrums am mitochondrialen bCJ Komplex der Pilze. Der bCJ Komplex bildet 

den mittleren Abschnitt der mitochondrialen Atmungskette und trägt zur Energiekonser

vierung der Oxidativen Phosphmylierung dadurch bei, daß er die Energiedifferenz zwischen 

Ubihydrochinon und Cytochrom c zum Protonentransport über die innere Mitochondrien

membran ausnutzt Die Kopplung zwischen Elektronen- und Protonenübertragung wird 

durch das Reaktionsschema des sogenannten Ubichinonzyklus beschrieben. 

Durch spektrale Verfolgung der Reduktionskinetiken der Cytochrome des bCJ Komplexes 

wurde nachgewiesen, daß der aus dem Basidiomyceten Strobilurus tenacellus gewonnene 

Naturstoff Strobilurin A die Reaktion am Ubihydrnchinon-Oxidationszentrum ("P-Zen

trum") hemmt, an dem die für die Energiekonservierung essentielle Verzweigung des Elek

tronentransportweges stattfindet 

Enzymologische Untersuchungen mit Strobilurin A und einigen Derivaten erlaubten eine 

genaue Beschreibung der Funktion des "P-Zentrums" und des Wirkungsmechanismus der 

Strobilurine. 

Durch Untersuchungen am bc 1 Komplex von Fusarium cu!momm, der -in seiner Unterein
heitenzusannnensetzung dem Komplex der Hefe Saccharomyces cerevisiae sehr ähnlich ist, 
konnte gezeigt werden, daß auch bei diesem phytopathogenen Pilzes dieser sehr spezifische 

Mechanismus für die Wirkilllg des Antibiotikums Strobilmin A verantwortlich gemacht 

werden kann. 

Eine vergleichende Untersuchung mit dem fungiziden Wirkstoff BAS 490 F ergab, daß 

dieses Strobilurin A Derivat den bc 1 Komplex von Fusarium culmorum in identischer Wei
se wie der Naturstoff hemmt Gleichzeitig zeigt BAS 490 F in direkten Bindungsmessungen 

am isolierten Enzym eine signifikant höhere Affmität zum P-Zentrum des bc J Komplex, 

was zu seiner gegenüber dem Naturstoff verbesserten Wirksamkeit als Fungizid beitragen 

sollte. 
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The sensitivity of evespot to fimgicides in Denmark 

Chemical control of eyespot (Pseudocercosporella herpotrichoides) is common in 
practical fanning in Denmark. 30-50% of the winter wheat area used to be treated. In 
1994, however, only 10% of the winter whear area was treated with prochloraz. In the 
beginning of the eighties MBC-products dominated the market. As MBC-resistance 
developed in the mid-eighties prochloraz took over as the only used eyespot product. 

The sensitivity of both MBC-products and prochloraz has been followed in in vitro tests 
since 1986. Prochloraz is tested on 0.01, O.!, 1.0 and 10.0 ppm and MBC-producrs on 2 
ppm benomyl. For prochloraz an EC50 value has been calculated. lsolates have been 
characterized as R-type or W-type. ln individual years, isolates from 10-63 fields have 
been tested. Several of the isolates originate from field trials with untreated and 
prochloraz treated plors. 

R-type has, since the monitoring started, been found to dominate (52-69% of the 
isolates). MBC-resistance has been found to be widespread in all parts of Denmark, and 
the resistant population has kept stable until to-day, despite the fact that MBC-products 
have almost not been used for eyespot control since 1985. The resistant population varies 
between years from 45-73% of all tested isolates. 

The EC50 value for prochloraz varies considerably for single isolates. The average Ec50 
value in different years being 0.5-0.8 ppm. In most years the EC50 value for R-types 
has been found tobe significantly higher than for that of W-types. 

When testing eyespot on different EBI-fungicides (propiconazole, flusilazole, etc.) a clear 
difference in sensitivity is seen between Rand W-types, W-types being the most 
sensitive. 

No major shift has been seen in sensitivity of prochloraz. At some locations, however, a 
minor shift in sensitivity between isolates originating from untreated and prochloraz 
treated plots have been seen. As resistance to prochloraz has developed in some fields in 
France, the sensitivity will continuously be followed in Denmark. 
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Gambit-RJ - neue Horizonte in der Pflanzkartoffelbeizung 

Gambit (CGD 94730 F) enthält den Wirkstoff Fenpiclonil aus der Gruppe der Phenylpyrro! -

Derivate. Gambit ist eine Flüssigbeize auf Wasserbasis (FS) mit einem Wirkstoffgehalt von 

400 g/1 FenpicloniL Die Behandlung erlolgt bei Auslagerung und Aufbereitung des Pflanz

gutes im ULV-Feinsprühverfahren oder beim Legen der Pflanzkartoffeln in dafür speziell 

ausgeliisteten Legemaschinen mit einer Spritzflüssigkeitsmenge von 60-80 l/ha. 

Mit einer Aufwandmenge von nur 125 ml/to Pflanzgut ist Gambit wirksam gegen knollen

bürtige Rhizoctonia solani, dem Erreger der Wurzeltöterkrankheit, Pockenkrankheit, Weiß

hosigkeit oder Stengelfäule, und gegen den fast ausschließlich knollenübertragbaren Silber

schorf, verursacht durch Helminthosporium solani, an Kartoffeln. Versuchserfahrungen 

zeigen, daß Gambit außerdem eine sehr gute Wirkung zeigt gegen Fusarium ssp., 

Polyscutalum pustulans und CoUetotrichum coccodes. Dieses sehr breite Wirkungsspektrum 

verhindert die Übertragung verschiedener Krankheitseneger von der Mutterknolle auf die 

Tochterknollen und bietet somit eine sehr gute Voraussetzung für sichere Erträge und hohe 

Qualität des Erntegutes. Besonders bedeutsam ist die sehr sichere Wirkung gegen den Silber

schorf, der u.a. bei der Zwischenlagerung des Erntegutes problematisch werden kann und ins

besondere auf gewaschener Ware für Supermärkte etc. qualitätsmindernd in Erscheinung tritt. 

Mit seiner neuartigen Wirkungsweise, der niedrigen Aufwandmenge, dem flexiblen 

Anwendungstermin und dem breiten Wirkungsspektrum eröffnet Gambit neue Horizonte in 

der Pflanzkartoffelbeizung. 

(R) = registriertes Warenzeichen der C!BA-GEIGY AG, Basel, Schweiz 
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M. Goßmann, L. Adam und C. Richter 

Humboldt-Universität zu Berlin, Fachgebiet Phytomedizin, 
Lehr- und Versuchsanstalt für Jntegrierten Pflanzenbau e. V. Güterfelde und 
Hoechst-Schering Agrevo GmbH 

Fungizidanwendung bei Winterroggen zur Reduzierung des Fuserium
Befalles an der Halmbasis und der Ähre 

Bei Winterroggen der Sorte "Baro" wurde in den Fungizidvarianten 
SPORTAK ALPHA + TIPTOR, SPORTAK ALPHA + FOLICUR und 
FOLICUR der Einfluß auf die endogene Pilzbesiedlung der Halmbasis zu den 

EG-Stadien der Bestockung (EC 29 - 31 ), des Ährenschiebens (EC 49) und 

zur Ähremeife (EC 85) untersucht. 
Außerdem erfolgte eine Untersuchung der geernteten Roggenkömer auf 

Pilzbefall. 
Die endogene Pilzflora, speziell das Spektrum der Fuserium- Arten, wurde 

analysiert. 
Beträgt der Fuserium- Anteil an der Halmbasis zur Bestockung 
ca. 2% , liegt er zur Ährenreife in der unbehandelten Kontrolle bei 
ca. 20%. Die Fungizidvarianten weisen zur Ährenreife einen um 50% 
reduzierten Fusarium- Besatz an der Halmbasis aut 
Insgesamt wurden zu diesem EC- Stadium 7 Fusarium- Arten 
(F. avenaceum, F culmorum, F. equiseti, F. f/occiferum, F. oxysporum, F. 
poae und F. tricinctum), Microdochium nivale u.a. Pilzgattungen in 
unterschiedlichen Anteilen in den einzelnen Varianten an der Halmbasis 
nachgewiesen. 
Die Auswertung der Pilzbesiedlung der geemteteten Roggenkömer ergab mit 
4 ... 8% Fusarium - Besatz keine wesentlichen Unterschiede in den einzelnen 
Varianten. Insgesamt waren 9 Fusarium - Arten an der Besiedlung der 

Roggenkörner beteiligt: F. avenaceum, F. acuminatum, F. arthrosporioides, 
F. culmorum, F. equiseti, F. f/occiferum, F. poae, F. sembucinum und 

F. sporotrichioides. 
Hinzu kamen noch Microdochium nivele und vor allem die Pilzgattungen 

Botrytis, C/edosporium und Epicoccum . 
Eine Auswertung des Einflußes der Fungizidintensität auf den Ertrag 

wurde vorgenommen. 
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L. Rexilius~ J. Ceynowa und· Birgit Peters"') 

Pflanzenschutzamt des Landes Schleswig-Holstein, Kiel 

\/ERTEILUNG VON TRlAD!MENOL UND TEBUCONAZOL IN W!NTERWEIZEN NACH 
EINMALIGER UHD NACH SPLITTING-ANWENDUNG 

In Feldversuchen in Winterweizen (Sorte Kanzler) wurde der Frage 
nach der Wirkstoffverteilung in Abhängigkeit vom Applikations-Re
gime nachgegangen~ Als Fungizid wurde Matador (Fa. Bayer) gewählt, 
das :zwei Azol-Wirkstoffe mit unterschiedlicher Xylem-Mobilität 
enthält [Triadimenol (TRI): schnell. Tebuconazo1 (TEB); langsam]. 

Drei Varianten wurden angelegt: 1. Unbehandelte Kontrolle; 2. Ein
malige Matador-Anwendung mit voller zugelassener Aufwandraenge (1,0 
1/ha) in EC 32/37 und 3. Splitting-Anwendung (4 x 0,25 1/ha) in 
wöchentlichem Abstand (EC 32/37 - 49). 

Die Beprobungen - jeweils getrennt nach Blatt-Etagen (F, F-1~ F-2~ 
F-3), Ähren und Pflanzenresten erfolgten in wöchentlichen 
Abständen bis zur Abreife. 
TEB und TRI wurden kapillar-gaschromatographisch bestimmt (30 m 
DB-1/50 m SE-54; N-spezifischer Detektor).-

Die Methode erlaubt die sichere Bestimmung von Rückst~nden beider 
Wirkstoffe bis 0~01 mg/kg [praktische Bestimmungsgrenze (BG)]; 
Probenblindwerte traten nicht auf (<0,01 mg/kg). Die gemittelten 
Wiederfindungsraten für die Konzentrationsstufen 0~25, 0,5 und 1,0 
mg/kg bewegten sich für beide Wirkstoffe zwischen 60 und 110 %~ 

In den oberen drei von der Behandlungsflüssigkeit getroffenen 
Blättern (F-1 bis F-3) betrugen die Wirkstoffgehalte nach einmali
ger Applikation der vollen Aufwandmenge 1~4 mg/kg TEB und 0,6 
mg/kg TRI. Die Halbwertszeiten für beide Wirkstoffe betrugen je
weils ungefähr ~ine Woche. 

In der Splitting-Variante waren die Rückstände nach der ersten Ap
plikation deutlich geringer (-0,26 - 0,5 mg/kg TEB und 0,13 - 0~25 
mg/kg TRI)~ Entgegen den Erwartungen stiegen die Gehalte in den 
Blättern während der weiteren Behandlungen auf Werte an, die teil
weise doppelt so hoch lagen wie die Anfangsgehalte bei der Ein
fachbehandlung. Eine Erklärung für diese Wirkstoff-Akkumulation 
kann noch nicht gegeben werden; sie wäre aber eine plausible Be
gründung für die häufig gefundene Überlegenheit der Splitting-An
wendung von Fungiziden gegenüber der einmaligen Anwendung voller 
Aufwandmengen. 

Im Erntegut lagen 
Anwendungs-Varianten 
Sicht (Höchstmengen 
daher keine Bedenken 

die Rückstände beider Verbindungen bei beiden 
unterhalb der BG. Aus lebensmittelrechtlicher 

für Getreide: TEB 0~2~ TRI 0~5 mg/kg) bestehen 
gegen das Splitting-Verfahren. 

~) per Zeitvertrag vom 1. 5. 1989 bis 31. 8. 1990 als Leiterin des 
Rückstandslabors im Pflanzenschutzamt angestellt 
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Gh_ Tasca 

Forschungsinstitut für 'Verwertung der Gartenbauproduktion, 
Bucuresti. Romänia 

Forsd:nm.gsergebnisse zum Einfluß neuer Fungizidpreparnten auf das Wachstum 
dreier isolierter vom Gemüse trnd Obst 

Es 1NUrde das \Vachstum und Sporenbiidung in vitro folgender pathogenen Micromyceten 
verfOigt ß.g_tD:._1_i5 __ ~ü1~~ 1,.vurde ·von Apfeln, .5.ttm_phylümLrnsl.is:i"Uil. ·von Mohren und Eli.~aritim 
roseum var_-sambucimum von Kartoffeln isoliert 

Die 1\..-ilcromyceten vvurden auf Nahrungstests, die folgende Nacherntebehandlungsfungizide 
enthalten, zum Entwickeln gebracht und zwar Sumilex 50 WP 0.1% (für~- _eine:(~",), Topsin 
M 70 0,06% (für _S_iq_Ql~llim) und Tecto 450 F! 0,080,,(1 (für LL~eum) als Bewgsfüngizid und 
vNei neue Fungizidpreparate mit Metil Tiofanat_ in folgenden Konzentrationen 0,05%, 0,1°,0 
und 0,2% 

Die Ent'Nicklung der i\·1icrnmyceten "\vurde bei 2':,C 4'T, 10°C und J 8°C beobachtet und durch 
den Durchmesser der Kolonien bewertet 

Bei den Varianten der Praparate mit 0.,05%) Konzentration war die Entwicklung schwächer, die 
fvücromycetenkolonie hatte einen Durchmesser von 2-2,5 cm bei der unbehandelten testvar:i
ante. wo der Durchmesser 4-4.,5 cm erreichte 

Varianten mit 0.05~/!) der neuen Praparate führten zu einer Hemmung der Sporenbitdung 

Bei einer Konzentration von OJ%) bilden sich Kolonjen mit schwachem Wachstum abhängig 
von der Species und zwar von 0,8-1.2 cm bei tl_9inereg und E rnseum und gar keine Entwick
lung bei S. __ _r_ad_is::i_n1,1m 

Varianten mit den Bemgsfungiziden und mit einer Konzentration von 0,2% entwickelten gar 
kein Mycehum, unabhangig von der Temperatur 
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H. Wellmann und K. Schanz 

Universität Bremen, Fachbereich Biologie. Postfach 330440. D-28334 Bremen 

D.Ml::Resi§1enz bei Ustilago mqydis: Untersuchungen zur Kreuzresistenz und Sterolanalysen 

Zwei Triadimefon-resistente Spontanmutanten von Ustilago maydis. l5lar/l und I5lar/3, W11fden bezüglich des 

Ausmaßes ihrer Kreuzresistenz und der Sterolzusammensetzung untersucht um Hinweise auf die Spezifität der 

vorliegenden Resistenzmechan.ismen zu erhalten. Die Resistenz beider Mutanten ist chromosomal determiniert, und 

sie zeichnen sich durch eine nahezu nonnale Fitneß hinsichtlich Wachstumsrate. Sporidienmorphologie und Virulenz 

aus. 

Eine Überprüfung der Resistenz gegenüber verschiedenen Stero!biosynthese-Jnhibitoren {EB1s) sowie Fungiziden mit 

anderen Wirkungsmechanismen ergab, daß die Kreuzresistenz der Mutante I5 lar/l (mittlerer Resistenzgrad) auf die 

DMis und zusätzlich auf Cydoheximid beschränkt isL dagegen erstreckt sie sich bei der Mutante 15 lar/3 (höherer 

Resistenzgrad) auf alle untersuchten EBis (DWs, Morpholine, Piperidine, Allylamine) und darüber hinaus auch auf 

die nicht venvand!en Verbindungen Vinclozol-in und Cycloheximid. 

Die Sterolanalysen unter fungizidf:reien Kontrollbedingungen zeigten quantitative Unterschiede im Sterolmuster bei 

den beiden Mutanten und dem sensitiven Vergleichsstamm. Beide Mutanten enthalten jedoch Ergosterol als 

Hauptsterolkomponente. so daß eine Blockierung im Sterolbiosyntheseweg als Resistennnechanismus ausgeschlossen 

werden kann. Verglichen mit dem sensitiven Referenzstamm weist die Mutante !5lar/l einen emas erhöhten Gehalt 

an C-14-Methylsterolen auf, was auf eine reduzierte C-14-Demethylase-Aktivitä.t deutet, die jedoch das Pilmachstum 

nicht beeinträchtigt Im Gegensatz dazu ist der Ergosterolgehalt bei Stamm I51ar/3 stark erhöht (81 % im Vergleich 

zu 60 % beim sensitiven Stamm), wofür möglicherweise eine gesteigerte Sterolsynthese verantwortlich ist. 

Während bei Behandlung mit niedrigen Triadimefon-Konzentrationen der sensitive Stamm einen deutlichen 

~Azoleffekt" (Akkumulation von C·I4·Methylsterolen, Abnahme des Ergosterolgehalts) aufweist, bleibt das 

Sterolmuster der beiden Mutanten unverändert. Erst bei lO·fach erhöhter Triadimefon-Konzentration zeigt die 

Mutante l5lar/l ebenfalls einen "Azoleflektn, nicht dagegen die Mutante 151ar/3. 

Die Ergebnisse zeigen an. daß bei den beiden Mutanten unterschiedlich spe?ifische Resistenzmechanismen vorliegen, 

die jedoch nicht auf einer Blockade im Sterolbiosyntheseweg basieren. 
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Andrea Eberle und Kar! Schauz 

Universität Bremen, Fachbereich Biologie/Chemie, 28334 Bremen 

Untersuchungen zur CGA 173506-Resistenz am Modellorganismus Ustilago mavdis 

CGA 173506 (F!udioxonH) ist die Codenummer für 4-(2,3-difluoro-1,3-benzodioxo!-4-yi)pyrrole-3-carbonitril, 

einem neuen von Ciba Geigy Ud., Basel, entwickelten Phenylpyrrol-Fungizid, das durch die chemische 

Modifikation des Antibiotikums Pyrroinitrin gewonnen wird 

Das breite Wirkungsspektrum dieser Substanz reicht von pathogenen Vertretern der Ascomyceten, der 

Basidiomyceten bis zu den Deuteromyceten in Getreide, Kartoffeln, Mais, Baumwolle und Reis. 

In dieser Untersuchung wurden auxotrophe Ustuago maydis-Stämme als Modellorganismus ausgewählt 

Die vervvendeten Stämme weisen mit einem MHK-Wert von 0.4 µg/ml eine hohe Sensitivität gegenüber 

Fludioxonil aut. 

Durch sukzessive Selektion in Flüssigkulturen mit steigender Fungizidkonzentration konnten resistente 

Mutanten mit einem Resistenzfaktor zwischen 200 und 500 (bezogen auf den MHK-Wert) gewonnen 

werden. Die Überprüfung der Resistenzstabilität durch rn tungizidfreie Flüssigkeitspassagen ergab einen 

vollständigen Erhatt des Resistenzgrades bei allen 15 Mutanten. 

In Kreuzungsexperimenten zwischen sensitiven und resistenten Stämmen mit anschließender genetischer 

Analyse der Meioseprodukte der gewonnenen Brandsporen konnte eine Vererbung der Resistenz mit einer 

Merkmalssegregation von 1 :1 bis 1,7:1 nachgewiesen werden; dies läßt auf eine chromosomale 

Oeterminierung der Fludioxonll-Resistenz schließen. 

Die resistenten Stämme unterschieden sich bezüglich ihrer Fitneß, die anhand der Parameter 

Sporidienwachstum und Pathogenität untersucht wurde, nicht von den sensitiven Ausgangsstämmen. 

Die Untersuchungen zur Kreuzresistenz ergaben bei allen resistenten Stämmen eine Kreuzresistenz zu 

den Fungiziden lprodion, Tolc!ofos-metllyl und Fenpiclonll. Eine negative Kreuzresistenz zu anderen 

Wirkstoftgruppen konnte nicht festgestellt werden. 

Die resistenten Mutanten wiesen in bezug auf ihre "Osmotoleranz" keine erhöhte Sensitivität gegenüber 

Osmotika, die dem Nährmedium zugesetzten wurden, auf. 

Weitere Untersuchungen, die Hinweise zur Wirkungsweise der Phenylpyrrol-Fungizide und zum 

Resistenzrnechanismus erbringen könnten, sind in der Planung und Durchführung. 
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Populationsdynamik/Prognose/Entscheidungshilfen 

A Wintgen l l, R -M Poehling2) 

1) Institut für PilaTJZenpathologie und Pfla..i-izenschutz, Georg-August-Universität Göttingen 
2) Institut für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, Universität Hannover 

Epidemiologie des Gerstengelbverzwergungs-Virus (B"YDY) und i)berwinteru~..n 
Getreideblattläusen in Norddeutschland 1990 1992 und.1293 

In Norddeutschland 'VltJrde die Gerstengelbverzwergung bis 1988 nicht als bedeutende 

Getreidekrankheit eingestuft, obwohl deren Vektoren .alljährlich abundant waren. 

1989 und 1990 kam es zum epidernieartigen Auftreten von BYDV-lnfektionen. Während der 

Folgejahre 1991 bis 1994 konnte mittels ELISA auf von uns im Raum Göttingen kontrollierten 

Standorten nur noch ein sehr geringes Ausmaß an Virusinfektionen und infektiösen Apl1iden 

festgestellt werden. 

Es war zu vermuten, daß die wechselnde Intensität der BYDV-Verbreitung wesentlich durch 

die Abundartz und .Aktivität der Getreideblattläuse im Herbst, Winter und Frühjahr gesteuert 

wird. Deshalb wurden seit 1990 Untersuchungen zur Überwinterungsbiologie von Sitobion 

avenae (F.) durchgeführt, einige Ergebnisse werden hier vorgestellt: 

- In jedem Jahr konnten nach der Ernte zunächst hohe Abundanzen der Getreideblattläuse an 

Ausfallgetreide ennittelt werden, lediglich im Herbst 1993 war der A,nteil der B"YDV

übertragenden Aphiden mit 13 % gegenüber den Vorjahren etwas erhöht Alle untersuchten 

Winterweizen- und Wintergerstebestände wiesen im Herbst eine Besiedlung durch 

Getreideblattläuse auf 

- Anho1ozyklieprüfungen ergaben tendenziell einen Anstieg des Anteils anholozyklischer Klone 

von S. avenae nach milder Winterwitterung. Im Verlauf der härteren Winter 1990/91 bis 

1993/94 'NU!den die Blattlauspopulationen nahezu eliminiert und es traten vermehrt 

holozyk:lische Klone von S avenae auf 

- Um den Zeitpunkt einer möglichen Neubesiedlung der Wintergetreidebestände im Frühjähr 

durch holozyklische Klone zu ermitteln„ wurden im Labor Wintereier erzeugt und anschließend 

im Freiland ausgebracht. Insgesamt schlüpften im Freiland aus 23 % der 660 im Herbst I 993 

ausgebrachten Wintereier Larven. Bei den Mitte Oktober ausgesetzten Eiern erfolgte der 

Scltlupf ab Anfang Januar, bei den Mitte November ausgesetzten ab l 0. Februar. 

Es zeigte sich insgesamt, daß durch aufeinanderfolgende milde Winter anholozyklische Klone 

in der Aphidenpopulation angereichert werden. Diese im Winter im Bestand verbleibenden 

Aphiden können im Winter/Frühjahr durch frühe W anderungsaktivität die Ausbreitung der 

Virose fördern, die Befallssituationen von 89/90 bis 92/93 lassen sich so erklären. Es ist aber 

auch zu berücksichtigen, daß Larven aus Wintereiern holozyklischer Klone bereits sehr zeitig 

im Frühjähr schlüpfen können. Dies bedeutet, daß selbst nach Eliminierung anholozyklischer 

Blattläuse durch Kälteperioden unter günstigen Frühjährsbedingungen potentielle Vektoren im 

Bestand sein können. 

Gefördert mit Forschungsmitteln des Landes Niedersachsen 

Mitt. a. d. Bio!. Bundesans!. H. 301, 1994 



420 

C. Schnelle!J und H-M. PoerJing2) 

1) Institut für Pflanzenpathologie und Pflanzenschutz, Universität Göttingen 

2) Institut für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, Universität Hannover 

Populationsdynamik von Aphiden und Coccinelliden und ihre Beeinflussung: durch gestaffelte 

Aufvvandmengen von Insektiziden in Ackerbohnen 

In dreijährigen Feldversuchen (1991-1993) wurden die Möglichkeiten einer integrierten Blattlaus

kontrolle in Ackerbohnen, mit Hilfe von gestaffelten Aufwandmengen von Insektiziden mit dem Ziel 

einer weitgehenden Schonung von Nutzarthropoden, untersucht. 

Dazu wurden gestaffelte Aufwandmengen des selektiven Wirkstoffes Pirimor (Pirimicarb) und des 

breitwirksamen Pyrethroids Karate (Lambda - Cyhalothrin) eingesetzt. 

Die Versuche wurden als Blockanlage mit 4 Wiederholungen angelegt. Pirimor wurde in den Auf

wandmengen 50, 100 und 300 g/ha, Karate in den Aufwandmengen 50 und 200 ml/ha eingesetzt 

Ergänzend zur visuellen Kontrolle wurde die generelle Eignung verschiedener Fangtechniken (D-Vac 

Saugapparat und Photoeklek:toren) in der Kultur Ackerbohne getestet. 

In den drei Untersuchungsjahren zeigte sich, daß reduzierte Au.furandmengen beider Insektizide zur 

effizienten Kontrolle des Hauptschädlings der Ackerbohne, der Schwarzen Bohnenlaus (Aphis fabae 

SCOP.), genutzt werden können. Die Wirkungsgrade gegenüber den Erbsenb!attläusen 

(Acyrthosiphon pisum HARRIS), deren Dichte nur 1992 in der unbehandelten Variante auf ein 

Abundanzmaximum von 60-100 Aphiden/Pflanze anstieg, waren in den reduzierten Insektizidvarian

ten vergleichsweise geringer. Eine Ertragsminderung konnte in den reduzierten Varianten allerdings 

nicht festgestellt werden. Auffällig war aber ein signifikanter .Mehrertrag in der reduzierten 

Karatevariante 1991 und in beiden Karatevarianten von 1992 gegenüber den Pirimorvarianten, der 

unabhängig von der Blattlausdichte war. Dieses Ergebnis konnte 1993 allerdings nicht \Vlederholt 

werden. 

Die wichtigsten Prädatoren waren die aphidophagen Coccinelliden, die hier exemplarisch 

herausgegriffen werden sollen. Während I 991 die Art Coccinella septempunctata dominierte, war 

)992 Propylaea quatuordecempunctata die häufigste Art. Daneben kam in beiden 

Untersuchungsjahren Adalia bipuctata in geringeren Dichten vor. 1993 konnten die Coccinelliden 

ihre Entwicklung aufgrund der geringen Blattlausdichten nicht vollenden. 

Im Untersuchungsjahr 1991 kam es nach Pirimorbehandlung zu einem erheblichen Rückgang der 

Coccinellidenpopulation, wobei eine relative Schonung nur durch die Reduzierung der Aufwand

menge erreicht werden konnte. Im folgenden Jahr war der indirekte Behandlungseffekt wesenlich 

abgeschwächt, weil einerseits die Wirkungsgrade gegenüber den Erbsenblattläusen geringer waren, 

andererseits die Entwicklung der Larven bis zum Applik.ationstennin schon weit fortgeschritten war. 

Das Pyrethroid Karate zeigte direkte toxische Behandlungseffekte auf alle untersuchten Coccinelli~ 

denstadien. Auch durch eine Reduzierung der Au:fwandrnenge auf 1/4 der praxisüblichen Konzen

tration konnte eine Schonung der Coccinel1idenpopu1ation nicht erreicht werden. 
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Populationsdynamische Untersuchungen zur Kraut- und Knollenfäule (Phrtophthora 
infestans) unter süddeutschen Anbaubedingungen 

In einem breit angelegten Forschungsvorhaben zur gezielten Bekämpfung der Kraut- und 

Knollenfäule im Kartoffelanbau wurden l 994 intensive populationsdynamische Studien auf der 

Basis wöchentlicher Befallserhebungen in unbehandelten und fungizidbehandelten Großpar

zellen, bZvV. Ackerflächen durchgeführt_ In Abhängigkeit unterschiedlicher Anfälligkeiten 

verschiedener Sorten gegenüber Phytophthora infestans waren deutliche Differenzen 

bezüglich der Poplationsdynamik {Befallsbeginn, Erregerprogression) zu erkennen. Die 

regelmäßigen Befallserhebungen ermöglichten in Verbindung mit den aktuell im Feldbestand 

erhobenen Witterungsdaten eine gute Befallsinterpretation. Die Ausbreitungsdynamik in einem 

fungizidunbehandelten Feldbestand wurde parallel durch die Erfassung der Sporangienbewe

gungen mittels Sporenf'allen erfaßt.Ergebnisse daraus werden vorgestellt 

Parzellenversuche dienten der Erfassung von Fungizidwirkungen unter Anwendung exakter 

Boniturkriterien_ Da die Fungizidterminienmg ein wesentliches Kriterium für den Bekamp

fungserfolg darstellt, werden durch Prognosemodelle definierte Applikationstermine praxis

üblichen Standardspritzfolgen bzw. krankheitsfreien Maximalvarianten hinsichtlich ihrer 

erregereindammenden Wirk'"lmg und der Ertragseffekte gegenübergestellt Dabei waren 

deutliche Unterschiede in der Bestimmung des Ersteinsatztermines zwischen den Entschei

dungsmodellen erkennbar. Trockenheit und hohe Temperaturen Anfang Juli führten mehrere 

Wochen in aUen Varianten zu einer Befallsstagnation, ehe schWülwarme Witterung Ende Juli 

eine erneute Erregerausbreitung bewirkte. Der primäre. Befallsaufbau im Bestand war durch 

ausgeprägte Stengelsymptome gekennzeichnt, ein Übertritt auf Blätter ertOl.§5-te zunächjst nur 

zögerlich 

Die populationsdynamischen Untersuchungen dienen neben der Überprüfung bestehender 

Prognosemodelle und ggf Aufdeckung von Fehlentscheidungen unter bayerischen Produk

tionsbedingungen als Grundlage für die Entwicklung praxistauglicher Entscheidungshilfen für 

eine optimierte Fungizidstrategie im KartofeHbau 
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' F, und V Gutsche2 

Biologische Bundesanstalt für Land~ und Fmstwirtschaft, Institut für Pflanzenschutz im Obstbau, 

Dossenheirn und Institut für Folgenabschätzung im Pflanzenschur.z, Kleinmachnow 

Nachdem von uns zuvor ein Prognosesystem für den Feuerbrand auf der Basis von 

Wiilenmgsdaten und der Popu!aüonsdynamik des Erregers entwickelt worden war, wurde dieses 

durch Einbau von prax.isrdevanten Komponenten noch erweitert. Es besteht aus drei 

verschiedenen Hauptkomponenten: Der Erfassung von Witterungsdaten zur Ermittlung des 

\Vetterrisikos, dem Monitoring zur Abschätzung des Primärinokulums und der Erfassung von 

Anlagedaten zur Bestimmung des An}agenrisikos. Mit dem Modell kann zum einen das 

Infektionsrisiko und zum andern das Auftretren von Symptomen besser beurteilt werden. 

Das inzwischen computerisierte System besteht aus zwei aufeinander aufbauenden Programmen, 

dem Programm ·reuerbrn, das auf dje regionale Risikoabschätzung ausgerichtet ist und dem 

Anlafbrn, das ein Programm darste1It. Bei beiden Programmen kann die 

Ausgabe sowohl tabeHadsch als auch graphisch erfolgen. 

Das Programm Feuerbra basiert hinsichtlich der Beschreibung des Witterungsrisikos auf dem 

fä.lliM. Revise.d Svstem (BRS). Die Berechnung der !nkubationsperio<lenlängen nach dem 

enveitenen Algorithmus von .Steinbrenner, wobei nach 4 unterschiedlichen 

Sortenanfälligkeitsstufen eine Varia.üon der Inkubationsperiodcn Zusätzlich kann zum 

Vergleich direkt mit dem BRS die &rechmmg erfolgen. Die Daten zum Monitoring gehen als 

optisches Zeichen .in die Ausgabe 1nit ein" Mit dem Programm kann durch Kalkulation des 

wittenmgsbedingten Infektionsrisikos und Eingabe der Monitoringdaten bei Beginn einer 

Inkubationspcriode eine gezielte Spritzempfehlung jeweils nach Sortenanfäl!igkeitsstufen 

ausgegeben werden. 

Das Programm Aohfbrn ermöglicht zusätzlich für jede Anlage die Erfassung. eines 

anlagem>pezifischen Risikos. Dabei wird Smte ein spezifischer Sortenfä.ktor zugewiesen, 

welcher wiederum vom phänologischen Zustand der Pflanze abhängig ist (z. 8. Triebphase oder 

erste an der Basis verholzte T1iebe). Dieser Sortenfaktor beeinflußt nicht nur die Länge der 

Inkubationsperioden, sondern auch das lnfektions1isiko. Für V/eitere Parameter, vvie z.. B. die 

Blüh- und Nachb!ühphase oder ein Wundereignis {z. B, durch Schnitt) erfolgen Zuschläge 

in Hinsicht auf das lnfektionslisiko. Die Daten zum _i\fonitoring und zur Phänologie gehen 

wiederum als optisches Zeichen mit ein. Mit diesem Programm kann anlagen-- und 

sortenspezifisch eine genaue Prognose der Bakteriose erfolgen, so daß der Anbauer Hnnötige 

Kontrollgänge vermeiden kann und durch einen gezielten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 

Kosten einspal't_ 
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Dölz, Andreas 

Landesanstalt für Pflanzenschutz, Stuttgart 

3-jährige Erfahrungen mit dem Meßnetz für den Schorfwarndienst 

in Baden-Württemberg 

1989 wurde in Baden-Württemberg mit dem Aufbau eines Meßnetzes für·den Schorfwarndienst 

begonnen (elektronische Schorfwamgeräte vom Typ KMS-P [Fa. Paar], BIOMAT [Fa. Berghol] 

und METOS [Fa. Pessl]), Seit 1991 werden Stationen vom Typ HP-100 [Fa. Lufft] eingesetzt. 
Die Berechnungen der Geräte werden vom Pflanzenschutzdienst für den Warndienst ausgewertet 

(Telefonische Mehrfach-Auskunftgeber). Während bei den zuerst beschafften Geräten die Informa

tionsübermittlung fernmündlich erfolgt, ist bei den HP-lOON seit 1992 der direkte Abruf der 
Wetterdaten vom PC des Beraters aus möglich. Z.Zt. haben außer der LfP 10 Berater direkten 

Zugriff auf 25 Geräte mit Modemanschluß. Aktuelle, regionsbezogene Wetterdaten stehen damit 

sowohl zentral als auch dezentral für den Warndienst zur Verfügung. Koordination innerhalb des 

Meßnetzes, Anwenderbetreuung, Gerätewartung und zentrale Datenbankpflege werden von der 

LfP wahrgenommen. Zur Prüfüng, Dokumentation und Auswertung der Wetterdaten (Temperatur

summen u.a.) wird das Programm WETTER [Ingenieurbüro Kaub] eingesetzt. Über entsprechen

de Schnittstellen erfolgt die Datenbereitstellung für das Programm SCHORF [Pannsoftware], für 
das LfP-Feuerbramlprogramm und für das Programmpaket PASO (PASO = !;'rognose ,igrari
scher ~chadQrganismen). Die 3-jährigen Erfahrungen lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

L Nach dem Aufbau in den Jahren 1989-1993 ist das Meßnetz in der Pflanzenschutzberatung im 

Obstbau etabliert. 1994 konnte das Meßnetz durch neue Geräte weiter verdichtet werden; 

Software und automatisierte Routinen :im Batch-Betrieb wurden erweitert und optimiert. 

2. Das Konzept des Direktzugriffs auf aktuelle Wetterdaten hat sich in der Praxis bewährt 
(Dezentrale Datenverfügbarkeit). Die Akzeptanz bei den Beratern ist groß, weil der individu

elle Zugriff auf die Meßstationen gegeben ist und die Stationen jederzeit erreichbar sind. 

3. Für den Warndienst stehen jetzt aktuelle, regionsbezogene Wetterdaten zur Verfügung als 

Voraussetzung für den Einsatz computergestützter Entscheidungshilfen und Prognoseverfahren. 

Die Aktualisierung der Wetterdaten sollte dem Berater bei Bedarf auch tagsüber möglich sein. 

4. Die eingesetzten Kleinmeßstationen mit Modemanschluß (HP-lOON) haben sich in der Praxis 

bewährt. Die Einsatzsicherheit der Geräte und die Zuverlässigkeit der Datenübertragung sind 

gut. Die Tau/Regen-Unterscheidung mit dem Lujft- Blattnaßfühler ist besonders vorteilhaft 

5. Als Software zur Prüfung, Dokumentation und Weiterverarbeitung der Wetterdaten hat sich das 

Programm WETTER bewährt Zahlreiche, flexibel gestaltete Schnittstellen garantieren den 

Export und Import der Wetterdaten und den Austausch zur zentralen LFP-Wetterdatenbank. 

6. Wetterdatenabruf, Aktualisierung der Wetterdatenbank und Datenbereitstellung für den Warn

dienst sollten automatisiert im Batch-Betrieb erfolgen, um den Berater von Routinearbeiten zu 

befreien. Aktualisierungen (tagesaktuelle Daten!) u. erste Auswertungen müssen bis spätestens 
792 Uhr abgeschlossen sein, damit sie dem Berater zu Arbeitsbeginn zur Verfügung stehen. 
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H. Tischner 

Bayer. Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau, 

Abteilung Pflanzenschutz, München 

Weizenmodell Bayern - ein Instrument für Beratung und Praxis 

Als Entscheidungshilfe zum gezielten Fungizideinsatz ist das 

Weizenmodell Bayern in allen anbaurelevanten Gebieten Bayerns 

etabliert. Unter Betreuung von amtlichen Beratern führen die 

Landwirte in Arbeitsgruppen die notwendigen Krankheitsboni turen 

durch und wenden die Bekämpfungsschwellenstrategie des Weizenmo

dells Bayern an (im Jahre 1993 74 Arbeitsgruppen mit ca. 660 

Betrieben). Durch die Bereitstellung eines landesweiten Monito

rings für Getreidekrankheiten wird der Bonituraufwand verringert 

und die Entscheidungsfindung in den Arbeitsgruppen unterstützt. 

Die Erkenntnisse aus dem Monitoring und den Arbeitsgruppen sind 

eine wertvolle Grundlage für den regionalen Warndienst. Über 

telefonische Anrufbeantworter, Rundschreiben, Presse und beteilig

te Landwirte ist eine breite Ausstrahlung auf die landwirt

schaftliche Praxis zu verzeichnen. 

Für Landwirte, die sich aus den Arbeitsgruppen lösen oder nur 

Teilbereiche des Weizenmodells nutzen wollen - wie Monitoring oder 

Fungizidauswahl - bietet das Btx-Programm Weizenmodell Bayern die 

Möglichkeit, aktuelle Informationen als Unterstützung ihrer Ent

scheidungsfindung zu erhalten. 

Die Handhabung und die Wirtschaftlichkeit des Modells werden in 

begleitenden, regional verteilten Exaktversuchen im Vergleich zu 

anderen Strategien ständig überprüft. In Zusammenarbeit mit der 

Technischen Universität Milnchen-Weihenstephan werden evtl. 

erforderliche 

vorgenommen. 

Anpassungen an geänderte Rahmenbedingungen 

Durch die Nutzung der verschiedenen Hilfsmittel zur Anwendung des 

Weizenmodells Bayern ist ein hoher Informationsstand und eine 

breite Akzeptanz bei Beratern und Landwirten gewährleistet. 
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J. Scherer(l,3), F.A. Schulz{!), K. Schumann(l), H. Teresiak(2), 
J.A.Verreet(3) 
( 1) Humboldt-Universität zu Berlin, Projektgruppe Integr. Pflanzenschutz, 

Malchow, Landw.-Gärtnerische Fakultät, Institut für Grundlagen der Pflanzen

bauwissenschaften, Fachgebiet Phytomedizin-Phytopathologie, Lentzeallee 55-

57, 14195 Berlin; 

(2) HUB, Landw.-Gärtnerische Fakultät, Institut für Grundlagen der Pflanzen

bauwissenschaften, Fachgebiet Ackerbausysteme, Dorfstr. 9, 13051 Berlin; 

(3) CAU-Kiel, Institut für Phytopathologie, Herm.-Rodewald-Str.9, 24118 Kiel; 

Anwendung des !ntegrierten fflanzen!chutz-Systems (IPS-MODE.LL
WEIZEN) unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsstrukturen 
Ostdeutschlands 

Im Rahmen der epidemiologischen Studien, die an 9 Standorten in 
Form von Exaktversuchen durchgeführt werden, wird seit 1992 in 
Zusammenarbeit mit der Bayer AG (Dr. R. Scheitza) die Bekämp
fungsschwellenkonzeption des IPS-MODELL WEIZEN unter den Anbau
verhältnissen der Neuen Bundesländer und vor dem Hintergrund der 
geänderten EU-Marktordnung für Weizen überprüft. 
Darüber hinausgehend wird seit 1993 anhand von praxisorientier
ten Studien in Zusanunenarbeit mit der Südzucker AG vor allem auf 
Gut Lüttewitz (Sachsen) am Transfer der erkenntnis-theoretischen 
Komponente des Modells in den praktischen Großbetriebsablauf ge
arbeitet. Durch die Verknüpfung des einzel- bzw. innerbetriebli
chen Monitoring- und des Diagnose-Konzeptes wird sowohl ein 
leistungsfähiges und kostengünstiges Überwachungsystem als auch 
ein direktes Entscheidungssystem realisiert. 
Anhand der Gegebenheiten der Versuchsstandorte Köchelstorf 
(West-Mecklenburg), Neubrandenburg (Ost-Mecklenburg, LPSA Neu
brandenburg), Berlin (Nordwest-Brandenburg), Gotha (Thüringer 
Becken) und Nossen (Mittelsächsisches Hügelland) werden schwel
lenorientierte Fungizidmaßnahmen nach Modell stadienorientierten 
und praxisbezogenen Varianten gegenübergestellt. 
Dabei zeigt sich gerade unter den extremen Witterungsbedingungen 
der Jahre 1 92 und 1 93 die Notwendigkeit des diagnosegestützten 
Fungizideinsatzes und der an der Erregersituation angepaßten 
Mittelwahl: 1992 sind an den genannten Standorten im Durch
schnitt auf einem Hektar kostenfreie Reinerlöswerte nach Modell 
(bzw. nach Praxis) von 82DM (-13 DM) bei einer Applikationshäu
figkeit von 1.0 (1.8) Fahrten und Gesamtkosten von 98DM (158DM) 
bei einem Weizenpreis von 29DM (incl. Mwst.) erreicht worden. 
1993 sind die Rentabilitätswerte bei gleichem Preisniveau nach 
Modell (bzw. nach Praxis) mit 138DM (55 DM) bei Kosten von 111DM 
(143DM) und einer Applikationshäufigkeit von 1.2 (1.4) deutlich 
höher. 
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M Heim*); K Sturm "'*); J.A. Verreet *); V Zinkernage! ***); 

*) Christian Albrecht Universität Kiel, Institut für Phytopatho!og1e 
*"'): Bayer Fr.ancc, Pans (Puteaux) 
**"'): TU München Weihenstephan, instüut für Phytopathologie 

Das Zie! der vonv1egend in den Zentren des Getreideanbaus (Abb-1) 
durchgeführten Versuche v,•ar es, die AnwendbMkell und 
Leistungsfähigkeit des fPS--System.s unter den jeweihgen rcgwnahm 
Standortbedingungen zu testen Das Okonomische und Okologischc 
Leistungsvermögen des Systems svurde anhand von Gesundvasiai,ten mit 
drei stadienorientierten Behandlungen bz,.,.,- Regionalvaria,,ten rnn den 
üblichen Roulmem;illnahwcn Ubcrprüft. Grundlage der Versuche war die 
exakte Diagnose und Quantifizierung der auftretenden Pathogene 
mittels geeigneter npüscher Geräte (Bayer-Getreide~Diagnose-Systern. 
Binokular}. Die gez:telte Bekämpfung der Pathogene erfolgte bei 
Uberschrcitung s·on wissenschaftlich definierten. Schwel!crn-vcrtcn 

Er;·siph,;, gramil1G. Erw fkkämpfu.'lgssd1we\k ikfal!shaufigk,:it ·70% 
Zwe-1"1" BclJirnpftmgss,:::hwdk: lkfallcthaufigkeit ·70'l+ • 

:Sepwrrn trlt1<:: &,fafüha.ufigkeit 5IJ0·o • 

P:u0.:rr:rw P-=mdi!a [-kfallshäufw)::.s0~ ;n:1 ~d ·,-·JO"·o 
2- ?seu,h;crwspordfo i,;<,"Cpotnd:m,des. Befäll"1l!iufigkc;rt im ß.'::'0.and >15% ''" Drc,;·:hslern tnuc, rcp=tis. Befal!shliufiglueit 5%' 
J nod.c,rum. lkfä!ls.hiiufig.k~it > !2% • Puccmi3 stniformis Erste Symptome 
(' Abhäugigkei! vou Blatt..."1.age und EC·Staciiurn). ('~ :c,.,;1._erl,.,: B!atUcileide v,x dem Hslrn) 

Die Auswertung von 40 Versuchen zeigt die Ube-rlegenhei! des fPS-Sytems gegenüber den mutinemäßi.gen 
Bc-handlungerL Betrachte! man nur das Ertragsniveau, so ist das System der Regiona!va:riante an.nähernd 
gleichzusetzten, das Niveau der Gesuntlvariante wird jedovh nicht erreicht {Abb.J). Die Überlegenheit des 
Systems begründet sich aus der Reduzierung der Fungizidapphk.ationen. Während in der Gesundvariante im 
Durchschnitt 2,9 Applikationen durchgeführt wurden, konnte in der IPS-Variante dieser Wert durch die 
Anwendung des Schwellenprinzipes im Mittel -der Standorte um 31()/,, gesenkt werden. Die Regionnlvarillilte 
nimmt mit 2,5 Behandlungen eine Zwischenstellung ein. Hieraus ergibt sich bei einem fiktiven Weizenpreis 
von 22 DM/dt einen monetären Mehrerlös der IPS~Variante von ca. 59 DM/ha zur Regional" bz-w. 67 DM/ha 
zm G-esundvariante (Abb.4). Selbst bei einem Weizenpreis von unter 20 DM/dt erwirtschaftet die IPS
V ariante noch einen Ge,;v-im1, während sich die stadienorirnüerten Routinemaßnahmen als unrentabel 
erweisen (Abb.5). Die positiven wirtschaftlichen und biologischen Effekte resultieren aus der hohen 
AnpassWigsfähigkei.t und Flexibilität des IPS-Systems auf die standoct~ ur1d. jahresspez:ifisch mitunter stark 
variierenden Bcfallssituationen. Das !PS-System stellt somit eine leistungsfähige Altcma.tive zu den bisher 
üblichen Bekämpfungsstrategien dar 
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r,Aehrjährige Versuchsergebnisse und Eifahnme:en unter_Berücksichtiggp.g der W:irtschaft]i_chkeit mit 

Q.em Bayer Getrei{!~J)iagnose- S ystet:11 ... :tlJ!:fb_Y_e_lJ_eet/HQ.ffip.ann 

Das Getreide~Diagnose-System bietet erstmals Land-wirt und Berater die Möglichkeit einer sicheren 

Diagnose und Prognose der ·wichtigsten Krankheiten in Weizen und Gerste. Auf Basis 

epidemiologischer Erkenntnisse der Schadorganismen t'lurde ein Bekämpfungsschwellensystem 

erarbeitet, welches sich am tatsächlichen Krankheitsverlauf orientiert. Dies ermöglicht im Sinne des 

integrierten Pflanzenschutzes eine geeignete Fungizidwahl und den gezielten Einsatz von Fungiziden 

zum optimalen Zeitpunkt. Die erarbeiteten Bekämpfungsschwellen für Pseudocercosporella 

herpotrichoides, Septoria nodorum, Septoria tritici, Drechslera tritici-repentis, Erysiphe graminis, 

Puccinia recond.ita und Puccinia striiformis in Weizen und Rhynchosporium secalis, Drechslera 

teres, Erysiphe graminis und Puccinia hordei in Gerste lNl!Iden :in mehrjährigen Feldversuchen 

überprüft. 

Für Pseudocercosporella herpotrichoides V+rorden 199 l bis 1993 insgesamt 70 Feldversuche in 

Deutschland, Frankreich lUld England unter natürlichen Infektionsbedingungen an.gelegt. In. 88 % der 

Fälle wurde eine richtige Bekämpfungsentscheidung getroffen. ln jeweils 6 % der Fälle v.urde eine 

notwendige Behandlung nicht erkannt bzw. eine unnötige Spritzung empfohlen. Die negativen 

Fehlprognosen waren Grenzfalle, die :insgesamt betrachtet kein wesentliches Risiko für den Landvvi.rt 

darstellen. Die Bekämpfungsschwelle kann im Fall von P. herpotrichoides nicht als wirtschaftliche 

SchweUe bezeichnet werden, sondern zeigt, ab welchem Befallsniveau die Halmbruchkrankheit ein 

Risiko für die Ertragsbildung darstellt. 

Bei unterschiedlichen Erregerspektren und Befallsstärken im Blatt- und Ährenbereich von Weizen 

belegen Versuchsergebnisse aus Westeuropa für den gezielten Fungizideinsatz jeweils höhere 

Nettoertragsdifferenzen als in Varianten mit praxisüblicher Anwendung. 

Die Bekämpfungsschwellenkonzeption wurde im "!PS-Modell Weizen" und im "WS-Modell Gerste" 

überprüft (TU-München und PS-Ämter Bayern). Auch hier zeigten Bekämpfungsmaßnahmen immer 

dann einen guten Erfolg und waren damit besonders wirtschaftlich ~ , wenn die 

Fungizidbehandlungen nach Diagnose und Überschreiten der jeweiligen Schad.schwellen 

durchgeführt wurden. 
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Das_IPS MODELL GERSTE (GERSTENMODELL BAYERN) H ein_Entscheidungsmodell_für_ Winter- und 

Sommern:erste: Erfahrungen aus dem praktischen Einsat:?'. in !;iayerischen Betrieben 

Das IPS MODELL GERSTE ist ein Entscheidungsmodell zur Bekämpfung der Erreger Rhynchospori

um secalis, Erysiphe graminis. Puccinia hordei, Drechslera teres und Bipolaris soroläniana. Für 

die Erreger Rhynchosporium secalis und Puccinia hordei sind konkrete Witterungskriterien formu

liert, die bei Schwellenüberschreitung eine infektionsbezogene Applikation ermöglichen. Der 

Erreger des parasitären Halmbruchs Pseudocercosporella herpotrichoides ist kein Zielorganismus 

Für den Einsatz des Entscheidungsmodells in der praktischen Landv,,,irtschaft ist die Angabe der 

Bekämpfungsschwellenwerte in Form von Befallshäufigkeiten von entscheidender Bedeutung 

Hierdurch '-Nird eine objektive Quantifizierung des Befalls ermöglicht, was anhand von Befalls

stärke-Schweilen nicht erreicht v,:ird. Für die Pathogene Drechslera teres und Bipolaris sorolfiniana 

muß die Sporulationshäufigkeit als Entscheidungskriterium für einen gezielten Fungiz.ideinsatz 

herangezogen werden 

In Zusammenarbeit mit der bayerischen Offizialberatung v,urden 1993 in l 0, 1994 in 22 Arbeits

gruppen praktische Landwirte in der Handhabung des IPS MODELL GERSTE unterwiesen. Für die 

gez:ielte Kontrolle der auftretenden Krankheiten waren 1993 durchschnittlich 0,86 Fungizidsprit

zungen nötig, während 1994 der Durchschnitt etwa bei 1,0 Applikationen lag. Der ü.berMegende 

Teil der Spritzungen war in beiden Jahren auf die Schwellenüberschreitung durch Rhynchosporium 

secalis zurückzuführen. l 993 war bei etv.ra 25 Prozent der Applikationen nur ein Erreger zu 

bekämpfen, 10 Prozent der Maßnahmen richteten sich gegen zwei gleichzeitig schwellenüberschrei~ 

tende Krankheiten, Etwa 75 Prozent der Bekämpfungsmaßnahmen richteten sich gegen zwei oder 

mehr Pathogene 

Die anhand eines Fragebogens erhobenen Stellungnahmen der beteiligten Landv.-i.rte zeigen die 

hohe Akzeptanz des Entscheidungsmodells in der Praxis_ 1993 wollten 93 Prozent der beteiligten 

LandVvirte im nächsten Jahr wieder an einer Arbeitsgruppe zum Gerstenmodell teilnehmen. l 994 

äußerten 81 % wieder diesen Wunsch für das nächste Jahr, ·während 19 % das Entscheidungsmodell 

selbständig anwenden werden 

Die Ergebnisse der zweijährigen Praxiseinführung werden vorgestellt und Rückschlüsse für weiter

führende Arbeiten werden gezogen 
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Stähle-Csech, Ursula und Anke Kühl 

CIBA-GEIGY GmbH, Division Agro, Frankfurt/Main 

Septoria Watch - Erfahrungen mit dem Frühwarnsystem für den Seploria-Befall 

Septoria Watch ist ein neues Früherkennungsverfahren zur Überwachung des Sep

toria-Befalls in Weizen der Firma Ciba-Geigy AG. Es dient dazu, Weizenanbauer 

rechtzeitig auf die Gefährdung ihrer Bestände durch Septoria aufmerksam zu 

machen und ihnen zu helfen, ihren Fungizideinsatz gezielter und damit 

wirtschaftlicher durchführen zu können. 

Die Diagnose basiert auf dem Elisa -Test, einem immunologischen Verfahren, mit 

dessen Hilfe Erreger-spezifische Proteine selektiv erkannt und quantitativ bestimmt 

werden. Es existiert sowohl ein Antikörperserum für Septoria tritici, als auch das 

Serum zum Nachweis von Septoria nodorum. Mit diesen Diagnostika können beide 

Septoria-Arten ungefähr zwei bis drei Wochen vor Sichtbarwerden des Befalls, wenn 

dieser noch latent ist, sicher diagnostiziert und exakt quantifiziert werden. Eine 

Verwechslung beider Septoria-Arten oder der Septoria mit anderen pilzlichen 

Schaderregern oder physiologischen Symptomen ist nicht möglich. 

1994 wurden flächendeckend, Ober die gesamte Bundesrepublik verteilt, an ca. 230 

Standorten während der kritischen Infektionszeit in den Monaten Mai bis Juli in wö

chentlichem Abstand Weizenproben gesammelt und im Labor auf ihren Infektions

grad mit Septoria nodorum und Septoria tritici untersucht Analysiert wurde jeweils 

das 3. Blatt von oben. Aus diesen Untersuchungen ergab sich eine exakte Analyse 

der Befallssituation und der Infektionsstärke zum Probenahmezeitpunkt, ebenso wie 

eine Übersicht Ober die epidemiologische Entwicklung der beiden Septoria-Arten 

vom Getreideentwicklungsstadium 30 (Schoßbeginn) bis zum Stadium 59 (Ende Äh

renschieben). Die Analysenergebnisse wurden den Probeneinsendern innerhalb 

24 bis 48 Stunden nach Eintreffen der Proben im Analyselabor zur Verfügung 

gestellt, um ihnen bei der gezielten Bekämpiung von Septoria eine Hilfestellung zu 

geben. 

Mitt. a. d. Biol. Bundesanst H. 301, 1994 



430 

P, Rück.er, Dr. H, Hartleb. Ik R Giirrn,erl 

Landespf]anzenschutzamt SachserH'i.nhah: Halle, Sitz Magdeburg 

verschiedener Verfahren der fb.lml:wuchprognose in Winterweizen um:i 
\'Vinterroggen i:o Sachsen-A1]Juüt 

Verteilt über die verschiedenen Anbauregionen des Landes "Wtirden auf \Veizen- und 
Winterroggenschlägen verschiedene Verf'ahren zur Entscheidungsfindung hinsichtlich erner 
Halmbruchbekampfüng im Entvvicklungsstadium EC 3 i/32 getestet 
Das auf witterungs- und sch!agspezifischen Daten basierende Modell CERCOPROG und clie 
\Veiterentwickh..mg SIMC'ERC wurden mit dem Du Pont-ELISA-Labortest sowie dem 
Anfärbeverfahren nach Mmller-Machnik-Naß {l 990) verglichen 
Die Ergebnisse wurden am Erreichen des BefaHswertes 30 zur Zeit der Milchreife (EC 75) 
entsprechend BBA- Richtlinie 4.-5. 1.6 gemessen 
Nach einer deutlichen Befallsü.berschätzung im Winterweizen. durch das Modell CERCOPROG 
1992 im Vergleich zur Anfärbetechnik und Du Pont EUSA-Labortest, wurde dieses vom Entwickler 
neu justiert und in den Jahren 1993/94 erneut ü.berpri.tft. Mit allen einbezogenen Velfahren konnten 
in den letzten beiden Jahren in Winterweizen gute bis befriedigende Ergebnisse erzielt werden 

(Tabelle) 

Getiei:de- Artzahl zu EC 31/32 !n %; 

art Sclllägo 8-BA-Rictrtlinie 
Prognosemodell 

SlMCERf 

1992 ww 18 95 100 28 

WR lG 100 0 70 

-----·-- -----""-" -------

1B93 WN 17 100 94 94 

WR 7 100 29 100 
""" _______ -------

1994 ww 20 95 75 75 
WR 

1 

9 100 0 100 
"" ________ "-----"·----"-

In Winterroggen envies sich in den laufenden dreijahrigen Untersuchungen der Du Pont ELISA auf 
Grund nicht erklärbarer überhöhter und stark schwankender Extinktionswerte als ungeeignet. Das 
Modell SIMCERC und das Anfärbeverfahren zeigten, gemessen am BefaHswert zur Milchreife, eine 
gute Übereinstimmung und PrognosesicherheiL Schlußfolgernd aus den erzielten Ergebnissen kann 
abgeleitet werden, daß das Prognosemodell SIM.CERC für eine regionale und schlagspezifische 
Befällsprognose geeignet ist, unterstützt durch stichprobenhafte Kontrollen des amtlichen Dienstes 
mit serologischen oder .t\r1farbemethoden In der einfachen Handhabung des Prognosemodelles sehen 
-wir für den Landwirt Vorteile 
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D. Roßberg 

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forst\virtschaft, 
Institut für Folgenabschätzung im Pflanzenschutz, Kleinmachnow 

Computergestütztes Informationssystem zu Befall-Schaden-Relationen 

Das Informationssystem BSR wurde mit dem Ziel entwickelt, das zu Befall-Schaden-Bezie

hungen vorhandene Wissen zu akquirieren, zu systematisieren und so abzuspeichern, daß 

die Daten schnell und gezielt recherchierbar sind. Es setzl sich zusammen aus einer Vielzahl 

von Datensätzen, die durch ausgewählte "Schlüsselbegriffe" charakterisiert sind. Diese 

Kennungen werden gesondert verwaltet und dienen zur Steuerung von Recherchen im Sy

stem. 

Der Datensatz selbst ist gegliedert in Inhalt (Grundaussage), Angaben zum wissenschaftli

chen Hintergrund und zugehörige Veröffentlichungen. 

Unter dem Punkt "Inhalt" werden in prägnanter (Prosa-) Form die wichtigsten Aussagen zu

sammengestellt. Dazu gehören neben den eigentlichen Angaben zur Befall-Schaden-Rela

tion auch Hinweise zum Gültigkeitszeitraum, zu Erfassungsmethoden für Vergleichs- oder 

Inputgrößen, die Erläuterung ungebräuchlicher Maßeinheiten und Hinweise zu vorhandenen 

Anwendungserfahrungen. 

Im Gliederungspunkt "wissenschaftlicher Hintergrund" wird die Art und Weise der Herlei

tung der beschriebenen Aussagen dargestellt. Welche und wieviele Untersuchungen, Expe

rimente usw. wurden wo und wann gemacht? Wie wurden die gefundenen Daten ausgewer

tet (Regression, subjektive Interpretation, Simulation, ... )? Welche Rahmenbedingungen 

hinsichtlich anderer Einflußfaktoren sind zu beachten (Düngung, Sortenwahl, Wetter, PSM

Anwendungen, .. )? 

Die grobe Gliederung der Einzelinformation erwies sich als geeignetste Form der Informati

onsaufbereitung. Sie ist flexibel und vermeidet ein zu starres Schema für die Informations

darstellung. Das ist besonders wichtig im Hinblick auf die große Heterogenität des zu spei

chernden Wissens. Außerdem wird dadurch eine Zersplitterung von eigentlich zusammen

hängenden Aussagen weitgehend vermieden. 

Jede Eintragung (jeder Datensatz) im System ist einem Schaderreger zugeordnet. Die Aus

wahlliste umfaßt bei Recherchestart alle Schaderreger, für die Informationen verfügbar sind. 

Diese Liste kann durch Vorgaben von Schaderregertyp und/oder Fruchtart und/oder Infor

mationstyp und/oder Autor entsprechend eingeengt werden. 

Im November 1992 wurde mit der systematischen Auswertung der wissenschaftlichen Lite

ratur begonnen. Zur Zeit enthält das Informationssystem ca. 250 Eintragungen zu Befall

Schaden-Beziehungen im Feld-. Obst-. Gemüse- und Weinbau. 
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V. Gutsehe und D. Roßberg 

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, 
Institut für Folgenabschätzung im Pflanzenschutz, Kleinmachnow 

Vereinfachtes Grundmodell für d.ie synoptische Bewertung der Risikopotentiale von 

Pflanzenschutzmittelwirkstoffen 

Verursacht durch ihre chemisch-physikalischen sowie ökotoxikologischen Eigenschaften besitzen 

die Wirkstoffe von Pflanzenschutzmittel ein unterschiedliches Risikopotential für den Naturhaus

halt. Es wird ein vereinfachtes Grundmodell zur vergleichenden Bewertung dieses Potentials vor

gestellt. Ausgangspunkt der Bewertung ist das Anwendungsmuster des Wirkstoffes, aus dem die 

Befrachtung der Kompartimente Boden, Pflanze und Oberflächenwasser ermittelt wird. In einer 

zweiten Stufe werden daraus unter Hinzunahme von chem.-physikalischen Parametern über einfa

che lineare Funktionen und Integrale Kennziffern der Predicted Environmental Concentration de

finiert. Schließlich wird in einer dritten Stufe diese Umweltverfügbarkeit ins Verhältnis zu ökoto

xikologischen Parametern gesetzt und Kennziffern des biologischen Risikos berechnet, wobei 

mittels eines abstrakten, formalen Nahrungskettenrisikos auch Biokonzentration und Biomagnifi

karion Berücksichtigung finden. 

Insgesamt 14 dieser, das Risikopotential beschreibenden Kennziffern werden in Form eines farbi

gen Risiko-Graphen kompakt visualisiert. Über einfache Ordnungskriterien lassen sich daraus 

Rangfolgen der in den Vergleich einbezogenen Wirkstoffe ermitteln. 

Das Modell wird exemplarisch auf die Wirkstoffe Endosulfan und Methamidophos angewendet. 

Es liegt bereits als PC-Modul vor und soll durch seine Anwendung auf eine größere Menge von 

Wirkstoffen zur Versachlichung der Akzeptanzdiskussion des ehern. Pflanzenschutzes beitragen. 

1 Anwendungsmuster 1--.. 8,;.frach!Ung 

1 
Bod4ln Pfbro:-a Ob.;,rlbch,;,in-..a1,s...r - . 

""nt 1>t>t1"*mn t t t 
Atickstand PEC 

PEC SodP.n Ob.:.rlläch.m\AA!;.SS>a'f 

PEC ·IPPC(!) 

Grundwass,;,r · sPSC - sPWC 
-PGWC • . - IPWCA(t) 

-IPSqt) -lPWCO(t) ,, ~ 

.l. + .. 
biologJ>,l(,:h'l-9 Bbakkumu!ation 

Grundwa,;,e~- bio!ogischoo Als~o bioiogisch~ Risiko 

dsiko 80d'0'11f,,.b'1W'<;tS,;m AS(t) +AP(l) +AW(!) Wass,;,rlq!.>..;m,ooqn 

- abr (AQg911W\itm) ä - abr (Daphnia) 
- cbr(t) (A ~Ql'FW'Jm1} "' 

· cbr(t) (Daphnia) 
gi<, bal<,s Nahrun9;;;k<,lt~.ririsiko 

bfcr(f) 
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S. Friedrich 

Deutscher Wetterdienst, 

Zentrale Agrarmeteorologische Forschungsstelle, Braunschweig 

Prognose der Infektionswahrscheinlichkeit durch Echten Mehitau an Winterweizen anhand 

meteorologischer Eingangsoarameter 

In dreijährigen Feld- sowie zusätzlichen Klimakammerversuchen wurde der Einfluß von 

Klimafaktoren auf die Sporenverbreitung, die Konidienkeimung, die Infektion und die 

Inkubationszeit beim Echten Mehltau (Erysiphe graminis DC. f. sp. tritici) an Winterweizen 

untersucht. Aufbauend auf den Ergebnissen dieser Arbeit wurde unter Zuhi~enahme aus der 

Literatur bekannter Daten ein anwendungsbezogenes, praxisreifes mathematisches Modell 

zur Prognose der Infektionswahrscheinlichkeit durch Echten Mehltau an Winterweizen ent

wickelt. Mit dessen Hilfe können anhand stündlicher meteorologischer Eingangsgrößen 

(Temperatur und Luftleuchte im Bestand, Wind in 1 m Höhe und Niederschlag) einzelne 

Glieder der lnfektkette (Sporulation, Konidienflug, Infektion sowie Inkubationszeit) simuliert 

werden. Hierbei wurde statt der üblicherweise verwendeten relativen Luftleuchte das 

Wasserdampfsättigungsdefizit gewählt, da auf diese Weise dem Wasserhaushalt der 

Konidien besser Rechnung getragen wird. 

Anhand des vorgestellten Simulationsmodells kann erstmalig zufriedenstellend der Sporen

flugverlauf in einem natürlich befallenen Pflanzenbestand in Abhängigkeit von der Witterung 

berechnet werden. Nach der Konidienlandung wirken sich im Modell vor allem Niederschlä

ge, aber auch hohe Windgeschwindigkeiten, sowohl sehr niedrige als auch sehr hohe Sätti

gungsdefizite negativ auf die berechnete Infektionswahrscheinlichkeit aus. Da sowohl der 

Zeitpunkt als auch die Dauer der Niederschläge das Infektionsgeschehen maßgeblich 

beeinflußen, folgt daraus, daß Tagessummen zur Berechnung der Infektionswahrscheinlich

keit unzureichend sind. Die lnkubationszert läßt sich anhand stündlicher Bestandstemperatu

ren sowie der vorgestellten Temperaturoptimumskurve berechnen, 82 % der Werte weichen 

weniger als einen Tag von den gemessenen ab. 

Das in dieser Arbeit für den Deutschen Wetterdienst entwickelte Prognosemodell erkennt zu 

Anfang der Epidemie im Frühjahr erfolgende Infektionsschübe gut und liefert somit für eine 

empfohlene frühzeitige Bekämpfung des Mehltaus bei Befallsbeginn eine zuverlässige Ent

scheidungshitte. 
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H.J, Aust, D, Söndgerath*, R Venschott 

TU Braunschweig, Institut für Mikrobiologie, Braunschweig, 
* Institut für Geographie und Geoökologie 

Das Lesliemodell, ein neuer Ansatz zur Simulation der Populations,dynamik von Pflanzenkrankheiten 

erläutert am Beispiel des Weizenmehltaus 

Im Rahmen von Forschungsarbeiten innerhalb des SFBs 179 wurde mit Hilfe des erweiterten 

Lesliemodells von SÖNDGERATH (1987), das bisher schon erfolgreich bei Nematoden und 

Insekten zum Einsatz kam, die epidemische Ausbreitung des Weizenmehltaues nachvollzogen, Das 

enveiterte Lesliemodell ist entwickelt worden, um die Dynamik von Populationen zu beschreiben, 

deren Individuen während ihrer Entwicklung mehrere Stadien durchlaufen. Für jedes Stadium wird 

ein Lesliemodell angenommen, wobei die Individuen die verschiedenen Altersklassen dieses 

Stadiums durchlaufen. Das Wesentliche dabei ist, daß ein Zeitschritt einer Altersklasse entspricht. 

Bei Insekten sind die einzelnen Stadien klar gegeneinander abgegrenzt, Fiir phytopathogene Pilze 

müssen diese Stadien eindeutig definiert werden, Beim Weizenmehltau /Eeysiphe graminis f.sp, 

tritici) wurden zwei Stadien gewählt: einmal das Stadium 'Konidie', zum anderen das Stadium 

·Kolonie', Mit der Bildung der sekundären Hyphe geht das Stadium • Konidie'in das Stadium 

· Kolonie'über, während mit Beginn der Sporulation das Stadium· Kolonie'den Anschluß wieder an 

das Stadium • Konidie' schafft, Der Vorteil des erweiterten Lesliemodells gegenüber den bisher 

entwickelten Modellen für den Nachvollzug von Epidmien des Getreidemehltaues EPIGRAM (A UST 

et aL 1983), GEMETA (HAU 1985) und S!MERY (GUTSCHE u, KLUGE 1988) besteht darin, 

daß es die Übergänge zwischen den Altersklassen in relativ natürlicher Weise simuliert. Während 

in den älteren Modellen nach Ende der Inkubationszeit alle Kolonien der jeweiligen Altersklasse in 

einem Schritt sichtbar werden, erfolgt beim Lesliemodell ein kontinuierlicher Übergang 

entsprechend einer Wahrscheinlichkeitsverteilung. Es bietet sich daher an, diesen Fortschritt des 

Lesliemodells für anderen Simulationsmodelle des Echten Mehltaues zu nutzen. Darüber hinaus wäre 

zu prüfen, inwieweit dieses neue Modellkonzept auch für die Simulation der Ausbreitung anderer 

Pflanzenkrankheiten zu Fortschritten führt, 

AUST, H.J., B.HAU & J.K.ranz, 1983, Z. PflKrankh. PflSchutz 2Q, 244 - 250. -/- GUTSCHE, V. & E.KLUGE, 

1988, Tag. Ber. Akad. Landwirtsch. Wiss. DDR. llL 271 - 21 L -/- HAU, B., 1985, Acta Phytornedica 2., 101 S. 

1- SÖNDGERATH, D., 1987. Diss. Univ. Dortmund. 
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J. Bruns und R. Heitefuss 

Institut für Pflanzenpathologie und Pflanzenschutz 

der Georg-August-Universität Göttingen 

Untersuchungen zu Verlustprognosen von Mehltau an Winterweizen unterstützt durch eine 

wetterbasier1e BefäJlssimulation 

Die in den Jahren 1987 bis 1992 ermittelten Befalls~Vedust-Relationen bilden die Gn.mdlage eines 

Computerprogramms (MEV A) zur Verlustprognose von Mehltau an Winten.veizen. Das Programm 

wird durch eine kurzfristige, auf örtlichen Wetterdaten beruhende Mehitauprognose ergänzt, um den 

optimalen Zeitpunkt für einen gezielten, wirtschaftlich gerechtfertigten Fungizideinsatz zu ermitteln. 

Die Ent\Vlcklung unterschiedlicher Befalls-Verlust-Relationen m Abhängigkeit von den 

Versuchsjahren 1987 bis 1992 führte 1993 zu der Entscheidung, den Komplex Pilz-Pflanze mit dem 

Komplex Wetter-Pilz zu verknüpfen. Die für das Programm M::EVA mit dem Faktor Zeit bewerteten 

Befalls-Verlust-Relationen bilden die Berechnungsgrundlage von Standardfunktionen. Mit diesen 

Standardfunktionen wird aus den aktuell beobachteten Befallsstärken ein relativer Ertragsverlust 

berechnet, an dem sich die schlagspezifische Bekämpfungsentscheidung orientiert. Die aktuell im 

Weizenbestand erhobenen Befallsstärken sind abhängig vom Standort, der Sorte und der N

Düngung. Im Programm dienen sie zur Anpassung der Befallssimulation an den realen Befallsverlauf 

Die Simulation kann in MEV A parallel zur Verlustprognose von Anfang April bis Ende Juli mit 

örtlichen Wetterdaten durchgeführt werden. Eine Befalls- und Verlustprognose aufgrund einer 

kurzfristigen Wettervorhersage (3-4Tage) soU den Tennin einer notwendigen Mehltaubekämpfung 

vorherbestimmen. Eine programminterne Anpassung der Bekämpfungsentscheidung an neue 

Situationen ist in diesem Modell durch das Verändern der variablen Parameter, wie z.B. die 

Anpassung der Bekämpfungsschwelle an Preis und Kosten oder an die Sorte, möglich. 

Neben der Programment\V:icklung wurden im Versuchsja.1u- 1993 zwei dreifaktorielle Feldversuche 

mit den Faktoren Sorte, Stickstoffdüngung und Fungizid im Winterweizen durchgeführt. Mt dem 

Anbau unterschiedlich anfälliger Sorten und einer nach der Höhe differerlZlerten Stickstoffdüngung 

wurden in den Versuchsgliedern unterschiedliche Befallsverläufe erzeugt. Entsprechend der drei 

Fungizi.dvarianten, ohne Fungizidschutz, mit höchstem Fungizidschutz und der Fungizidapplikation 

nach vorheriger Verlustprognose wurde der Mehltaubefall bekämpft und die krankheitsbedingten 

Ertragsverluste ermittelt. 

Die ersten Ergebnisse beider Feldversuche zeigen, daß unter Berücksichtigung der Sorte und der 

Höhe der Stickstoffdüngung mit Hilfe d-es Computerprogramms IvffiV A ein gezielter Fungizideinsatz 

im Winterweizen möglich ist, der zu gleich hohen Erträgen wie bei konventioneller Vorgehensweise 

führt. Die Untersuchungen wurden 1994 fortgesetzt. 
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T, Volk (1), J, Frahm 12} und U, Streit {1} 

{1) Institut für Agrarinformatik, Kleimannstr. 5, 48149 Münster 

(2) Institut für Pflanzenschutz, Nevinghoff 40, 48147 Münster 

Pflanzenschutz-Beratungssystem PRO PLANT - Rückblick auf die 

fünfiährige Entwicklungsphase und Ausblick 

Seit 1989 entwickeln das Institut für Agrarinformatik an der Universität Münster und 

das Institut für Pflanzenschutz der Landwirtschaftskammer Westfa!en-Uppe in enger 

Zusammenarbeit ein EDV-gestütztes Beratungssystem für den Pflanzenschutz. Zunächst 

wurde ein Programm für Getreidekrankheiten erstellt und nach einer 2jährigen Testphase 

zu einem ab 1993 verkaufsfähigen Produkt optimiert. Das Wissen über den infektions

bezogenen Fungizideinsatz konnte durch dieses Programm erfolgreich in die Praxis 

transferiert werden. Durch die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Wetterdienst 

werden seither der landwirtschaftlichen Praxis bundesweit aktuelle Wetterdaten 

automatisch und EDV-mäßig verarbeitbar angeboten. 

Aufgrund der überaus positiven Erfahrungen mit dem Expertensystem für den gezielten 

Fungizideinsatz im Getreide wurde PRO _PLANT anschließend zu einem umfassenden 

Beratungssystem für den Pflanzenschutz im Ackerbau weiterentwickelt und im Frühjahr 

1994 in der landwirtschaftlichen Praxis getestet. Voraussetzung für die EDV-mäßige 

Umsetzung war die Sammlung und Systematisierung von Wissensgrundlagen. Da diese 

in einigen Teilbereichen fehlten, mußten sie durch eigene Forschungsarbeiten erarbeitet 

werden (z,B, für die gezielte Bekämpfung von Rapsschädlingen oder den infektions

bezogenen Fungizideinsatz bei Zuckerrübenkrankheiten). 

Mittlerweile wird PRO _PLANT in der Bundesrepublik von einer zunehmenden Zahl von 

Landwirten, Pflanzenschutzberatern, Lohnunternehmern und Fachhochschulen 

eingesetzt. Die Entwicklung von PRO _PLANT fand auch auf internationaler Ebene starke 

Beachtung, beispielsweise wurde die PRO _PLANT-Arbeitsgruppe als deutscher Vertreter 

in einem EU-Projekt über computergestütze Pflanzenschutzberatung benannt. 

Wie die Entwicklung in den letzten Jahren gezeigt hat, können computergestützte 

Entscheidungshilfen einen wertvollen Beitrag zu einem umweltschonenden Pflanzen

schutz leisten, Da die Rahmenbedingungen nicht konstant bleiben (neue Wirkstoff. 

gruppen bei Getreidefungiziden, Resistenzzüchtung mittels Gentechnik, Änderungen der 

EU-Agrarpolitik), müssen die Beratungsstrategien an sich ändernde Voraussetzungen 

angepaßt werden. Für EDV-Programme bedeutet dies, daß die Pflege und Weiter

entwicklung längerfristig personell und finanziell gesichert werden sollte. 
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J. Pons und B. Hau 

Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung It Biometrie, Justus-Liebig-Uiriversität Gießen, 
Institut für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, UfilVersität Hannover 

DiG: Dynamik von Subpopulationen unterschiedlicher Fung:izi.$esistenz be:im Gerstenmehltau 

Die Dynamik der Fungizidresistenz von Erysiphe graminis f sp. hordei bzgl. Triadimenol und 

Ethirimol \VU.fde 1991 und 1992 in Feldversuchen an Sommergerste untersucht. Ausgangspunkt bildete 

die Imtialpopulation zu Beginn der Vegetationsperiode 199 l, deren Zusammensetzung anhand von 249 

Isolaten festgestellt VvUTde. Mit Hilfe einer Clusteranalyse, die auf den Dosis-Wirkung-Kurven für 

Etrurimol und Triadimenol der E-inzelisolate beruhte, v,.rurden fünf Subpopulationen ennittelt. Mit einer 

Diskriminanzanalyse wurde anschließend e:ine Trennregel bestimmt, die es ermöglichte, bei den 

weiteren Stichprobenentnahmen eine Zuordnung von Einzelisolaten zu den fiinf Subpopulationen zu 

treffen lilld damit die Veränderung in der Populationszusammensetzung zu erfassen. Dies geschah in 

unbehandelten Parzellen sowie in Parzellen, die mit Triadimenol und Ethirimol in Mischung, 

alternierend und einzeln behandelt -wurden. 

In allen Applikationsstrategien nahm der Anteil der Subpopulation mit dem höchsten Mittelwert der 

ED50 gegen Ethirimol und einem intermediären Wert gegen Triadimenol in beiden Jahren zu. 

Besonders ausgeprägt war der Anstieg in den Parzellen, in denen Ethir:imo! eingesetzt 1A-urde. Anhand 

der Frequenzveränderungen wurde die relative Fitness der fünf Subpopulationen berechnet. Es zeigte 

sich, daß die relative Fitness derjenigen Subpopulation, die in ihrer Häufigkeit deutlich zunahm, bei 

alternierender Behandlung geringer war als bei der Applikation der Fungizidmischung. 

Für eine ModeUierung der Populationsdynamik wurde ein modifiziertes Lotka~Volterra~ 

Konkurrenzmodel benutzt, das die Befallskurven in den ParzeUen mitberucksichtigt. Anhand der 

Befallsentwicklung in 199 l \VU.rden ztmächst die apparenten Infektionsraten der fünf Subpopulationen 

und der Gesamtpopulation in der unbehandelten Parzelle geschätzt. Die Werte für die apparenten 

lnfektionsraten lagen dabei zwischen 0,056 und 0,122 pro Tag. Anschließend erfolgte die Schätzung 

der Fung:izidVillkung auf die fünf Subpopulationen mittels der BefaUskurven der ,rier behandelten 

Varianten, wobei die Wachstumsraten aus der unbehandelten Kontrolle festgehalten wurden. Ein 

Vergleich der apparenten Infektionsraten und der Fungizid-wirkungen rr"1t den Werten der relativen 

Fitness zeigte eine im wesentlichen gleiche Rangfolge. Eine Übertragung der in 1991 ermittelten 

Parametenverte auf die Daten der Sommergen.ie 1992 führte bei Vernachlässigung der 

Umwelteinflüsse zu efiler guten Übereinstimmung in der unbehandelten Parzelle. aber zu 

Abv,reichungen in den Behandlungsvatianten. 
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K. Lindner 1, U. Burth1, H. Stachewicz2 und V. Gutscbe3 

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, 

Institut für integrierten Pflanzenschutz Kle:i.nmachnowl 

Institut für Pflanzenschutz in Ackerbau und Grünland, Außenstelle Kleinmachnow2 

Instirut für Folgenabschätzung im Pflanzenschutz Kleinmachnow3 

Ermittlung der Wirkeicrenschaften von Phvtophthora-Fungiziden für die Epidemiesimulation 

Die Anwendung von Fungiziden ist derzeit die wichtigste Maßnahme gegen P. infestans in Kartoffeln. Im 

Interesse des integrierten Pfianzenschutzes ist eine siruarion.sbezogene Auswahl der Präparate sowie eine 

exa.l:te Tenn.in.ierung der Mittelapplikation anzustreben. 

Auf der Basis von Biotests mit sensitiven Erregerstämmen der Kraur- und Knollenfäule 'WUrden die 

Phytophthora-Fungizide Dithane Ultra (Mancozeb), Ridomil MZ (Mancozeb + Metalaxyl), Sandofan M 

(w!ancozeb + Oxadixyl), Ciluan (Mancozeb + Cymoxanil), Brestan 60 (Maneb + Fentinacetat), Acrobat 

Plus (Mancozeb + Dimethomorph), Tattoo (Mancozeb + Propamocarb) und Shirlan (Fluzinam) 

hinsichtlich ihrer protektiven und kurativen Wirkung sowie ihrer Wirkungsdauer und Regenbeständigkeit 

eingeschätzt, Ernaromgsgemäß waren für die systemischen Präparate Ridomil MZ und Sandofan M eine 

große Wirkungsreserve, lange Wirkungsdauer und gute Wirkungssrabi1ität nach Einfluß von Regen 

nachzuweisen. Ein vergleichbares Wirkungsniveau konnte für das diesjährig erstmals zugelassene Fungizid 

Acrobat Plus ermittelt werden, 

Deutlich geringere Wir-

kungsreserven unmittelbar 

nach der Behandlung 

besitzen die Kon-

taktfungizide Dithane Ultra 

und Brestan 60. 

Vergleichbare Ergebnisse 

v.rurden für Tattoo und 

Shirlan nachgewiesen. Eine 

Mittelstellung 

Ciluan ein. 

nimmt 

Überraschend ist die im 

Labor ennittelte Wirkung 

von Shirlan, da dieses Prä-

parat nach ersten Freiland-

Wirkungsgrad{%) 

nL~-'-~~-'-~~_,~~-'--~~-'--'-~~_, 
1180 1 1/S 1/10 1/20 '140 1150 1100 1[70 

.;1.,, rng..!aU"fl"'' Aufwandmenge 

Orth,me Uhn, · ·+' CU,.um ...._ Rld,c,mß MZ -EI S-011<l<>fa11 M 

-l< Tati:oo · Q Shhian · ·A Acrobat Pill$ '·2 Bre~w 60 

Dosis-Wirkungs-Beziehung (protaktive Anwendung} 

versuchen (1) positiv hervorgehoben wurde. 

Nach erfolgter Validierung der Versuchsergebnisse in der Praxis stellen sie die Grundlage für die 

Modellienmg der Fungizidwirlrung im Phytophthora-Prognoseverfähren Simpbyt !! dar. 

(1) MA YKUSS, F., 1994; Pflanzenschutz-Praxis 2, 33-35 
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F. Schulze-Eilfing, A. Johnen und T. Volk 

Institut für Kleimannstr. 5, 48149 Münster 

Das Expertensystem ist eine gemeinsame Entwicklung des Instituts für 

Agrarinformatik und des Instituts für Pflanzenschutz der Landwirtschaftskammer 

Westfalen-Lippe, Nach den positiven Erfahrungen mit dem Computerprogramm ·für 

Getreidekrankheiten wurde PRO __ ,PLANT zu einem umfassenden Beratungssystem (nun 

unter der grafischen Benutzeroberfläche Windows) weJterentwlckelt. Das System gibt 

eine Entscheidungsunterstützung zu folgenden Beratungssituationen: 

~ Pilzkrankheiten in Getreide und Zuckerrüben 

Die zur Zeit auf dem Markt befindlichen Getreidefungizide (überwiegend Azo!e mlt 

kurativer Wirkung) sollten befa!ls~ und infektionsbezogen eingesetzt werden. 

Infektionswahrscheinlichkeiten werden durch die automatische Auswertung von 

aktuellen Wetterdaten ermittelt. ln Feldversuchen konnte bestätigt werden, daß die 

seit Jahren in Getreide bewährte Strategie auch auf die Bekämpfung von 

Cercospora~ und Rarnularia-Blattf!ecken in Zuckerrüben anwendbar ist. 

- Wachstumsreg!er in Getreide 

ln Abhängigkeit von Witterung, Sorte sowie Mischungen mit Herbiziden oder 

Fungiziden werden Wachstumsregler mit angepaßten Aufwandmengen empfohlen. 

- Rapsschädlinge (incL Infosystem mit Farbbildem) 

Neben der Befallsbonitur wird der Einfluß der Witterung auf die Vermehrung und 

Entwicklung der Schädlinge bei der Bekämpfungsentscheidung berücksichtigt. 

Herbizideinsatz in Mais (incL Infosystem mit Farbbildern) 

Aufgrund der angegebenen Unkräuter, deren Größe und der Maisentwicklung wird eine 

Herbizidempfehlung mit praxisrelevanten, also minimie,rten Autwandmengen 
vorgeschlagen. 

Als weitere Neuerung kann der Benutzer in der grafischen Darstellung von Wetterdaten, 

die von den Stationen des Deutschen Wetterdienstes geliefert werden, diese Daten 

interaktiv verändern. Durch die Auswertung von temporär manipulierten Wetterdaten 

wird dem Anwender verdeutlicht, wie lokale Niederschläge deutliche Unterschiede für 

Pilzinfektionen bedeuten können oder niedrigere Temperaturen in Höhengebieten für ein 

späteres Schäd!ingsauftreten verantwortlich sind. 

Die Windows-Version wurde im Frühjahr 1994 von Pflanzenschutzberatern und 

Landwirten in Westfalen·Uppe erfolgreich getestet und wird ab 1995 vermarktet 
werden. 
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B. Kleinhenz1
l, E. Jörg 1

l, V. Gutsche2
\ E: Kluge2l, und D. Rossberg2

l 

l} 

2) 
Landesanstalt für Pflanzenbau und Pflanzenschutz. Mainz 
Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, Institut für Folgenabschätzung, 
Kleinmachnow 

Vorstellung des Programmpaketes PASO !'Prognose agrarischer Schadorganismen) 

In einem von 11 Bundesländern getragenen Modellvorhaben so!len 10 computergestützte Prognosemo
delle und Entscheidungshilfen in bedeutenden Acker-, Gemüse- und Obs[bauregionen Deutschlands 
validiert und in die Praxis eingeführt werden. Die wissenschaftliche Betreuung dieses 
Modellvorhabens erfolgt durch die Biologische Bundesanstalt für Land- und Forsmrirtschaft und den 
Deut.sehen Wetterdienst. 
Die in Tabelle l aufgelisteten Verfahren werden im Programmpaket PASO (Prognose agrarischer 
Schadorganismen) unter einer einheitlichen und flexiblen Benutzeroberfläche und Wetterdatenbereit
stel!ung etabliert Zur Vaiidierung der Modelle werden in den entsprechenden Kulturen bei den 
beteiligten Pflanzenschutzdiensten Versuchs~ und Beobachtungsflächen eingerichtet 
Die Einführung in die Praxis erfolgt, indem die Modelle und deren Leistungen interessierten Landwir
ten vorgesiellt werden. Hierzu sind zunächst die Berater der Pflanzenschutzdienste mit der 
Handhabung der Modelle vertraut zu machen. Die Modellaussagen können dann unter anderem auch 
im Rahmen des Warndienstes den Landwirten zur Verfügung gestellt werden. 
Durch den Übergang von routinemäßigen Behandlungen zu termingerichteten, auf Wetterdaten basie
renden Bekämpfungsstrategien, kann der Pflanzenschutzrnitteleinsmz opiimiert werden. Durch die 
Anwendung dieser Methoden wird eine deutliche Absenkung des Pflanzenschutzmittelaufwa.D.des in 
den betreffenden Kulturen erwartet. Die Eingliederung von zusätzlichen oder verbesserten Prognose
modellen in PASO wird durch Normensetzung erleichtert 

Tab. l: Im Programmpaket PASO enthaltene computergestütze Prognosemodelle und 
Entscheidungshilfen 

SIMCERC HaJmbruch an Winterweizen und Winterros:rP-en 

SIMERY Mehltau an Winterweizen und Winteroo-gen 

RHYNCHO-OPT Blattflecken an Wimerrof'f'en und Wintergerste 

SIMSIT Getreideblattlaus in Winterweizen 

BONN-LAUS Virusübertra2ende Getreideblattläuse in Wintereerste und Winterweizen 

SIMPHYT [ u. II Kraut~ und .Knollenfäule der Kartoffel 

S!MLEP Kartoffelkäfer 

BBA-DELIA Kohlflie2e an KoofkoW 
BBA-PS!LA Möhrenfliege 

EURO-BUGOFF Apfehvickler 

* Das diesem Berichi zugrunde liegende Modellvorhaben wird mit Mitteln des Bundesministeriums für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Az. 121--072-685 09/8-93) gefördert. 
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W. Meyer zu Brickwedde* und H.-M Poehling** 

* Institut für Pflanzenpathologie und Pflanzenschutz, Universität Göttingen 

** Institut für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, Universität Hannover 

Verbesserung der Getreideblattlausprognose und der Prognose des Gelbverzwergungsvirus 
der Gerste IBYDY) mit Hilfe von Saugfallen 

Im Rahmen dieses Forschungsprojektes soll untersucht werden, ob mit Hilfe stationärer Saugfallen 
sichere Aussagen über den Zeitpunkt und die Stärke des Erstauftretens von Getreideaphiden möglich 
sind und ob sich Besiedlungsverläufe aus derartigen Aussagen prognostizieren lassen. Dieses ist von 
besonderer Bedeutung in Hinblick auf die Funktion der Getreideaphiden als Vektoren des wirtschaft
lich bedeutenden BYD-Virus. 

Im Untersuchungsjahr 1993 wurden zur Erfassung der Flugaktivitäten der Getreideaphiden sowohl 

kleine (165 cm hoch) als auch eine große stationäre Saugfalle (1200 cm hoch) des 'Rothamsted-Typs' 
an mehreren Standorten im Raum Göttingen plaziert. Die Leerung der Saugfallen erfolgte einmal 
täglich. Vergleichend vvurde der Besiedlungsverlauf der Getreideaphiden an zwei Standorten mit 

Hilfe visueller Zählungen ( 150 Halme pro Schlag) veifolgt Der Anteil virustragender Aphiden wurde 
über den Biotest und nachfolgend den ELISA-Test ermittelt. Im Herbst erfolgte eine Differenzierung 

der Vrrgines von Rhopalosiphum padi (L.) mit Hilfe von Wahl.versuchen (Getreidekeimlinge versus 
Blätter von Prunus padus). 

Von den drei im Untersuchungsgebiet bedeutenden Getreideapbidenruten Rhopa/osiphum padi, 

Sitobion avenae (F.) und Metopolophium dirhodum (W) dominierten R padi und M. dirhodum in 
den Saugfallen. Im Spätsommer und Herbst betrug der Anteil von R padi an den Getreideaphiden
fangen über 90 %. Bereits unmittelbar nach dem ersten Auftreten von geflügelten Wandertieren von 
R padi auf dem Winterwirt am 29.04. konnten erste Individuen dieser Art in den Saugfallen gefan
gen werden. S. avenae und M dirhodum erschienen wenige Wochen später. Die höchsten 
Flugaktivitäten wurden Mitte Juli und Ende September verzeichnet. 

Die visuellen Zählungen ergaben relativ geringe Befallswerte mit einer Dominanz von M dirhodum 
und S. avenae. 

Der Anteil BYDV übertragender Aphiden lag zwischen 3,7 % und 7,2 %. Es wurden schon sehr früh 
im Mai virustragende Apbiden gefangen; sie gehörten zu 70-80 % der Art R padi an. 
Mit Beginn des Erstauftretens männlicher Individuen von R padi am 12.09. konnten auch Virgines 
(max. 4,4 % im Wahlversuch) ermittelt werden. Diese traten lediglich in den ersten zehn Tagen des 
Versuches auf, relativ viele Individuen (25-40 %) trafen keine Entscheidung zwischen dem 

angebotenen Winter- bzw. Sommernirt Letztere Gruppe wurde ebenso wie die Virgines für den 

Virustest herangezogen. 
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Rainer T. und Lolllar W. Marescll" 
'' BASF AG, 0-67117 Limburgerhof, Germany 
:2i Heraeus~Vötsch GmbH, 0-72336 Balingen, Germany 

l(limasimulation In der P.11!!Ill:JlJ1SChutzmi!lettorscllung 

Für die Registrierung eines Pf!anzensch4tzmittels sind ver!äß!iche Daten zB. zum Rückstands

verhalten und dem Metabolismus in Kulturpflanzen erforderHch. Für diese Studien werden Radio

isotope eingesetzt ~ eine Anwendung bleibt daher oft auf Labor und Gewächshaus beschränkt 

Frei!andbedingungen müssen deshalb in Klimakammern simuliert werden, wenn man mit dem Feld 

vergieichbare Daten generieren wHL 

Umweltsimulationskammern müssen imstande sein, Klimabedingungen von verschiedenen Re„ 

gionen der Erde zu simulieren. Das Phytotron erzeugt diese Bedingungen, indem es ein computer~ 

gesteuertes Simulationsprogramm verwendet, das auf astronomische und terrestrische Daten 

zurückgreift Es steuert die Uchtintensität von Xenon-Lampen in Abhängigkeit zum gewählten 

Breitengrad. Durch eine spezieUe Fi!terkombination ist die spektrale Lichtverteilung mit der des 

Tageslichtes vergleichbar. Der tageszeitliche Verlauf der Lichtintensität, der Temperatur und 

Luftfeuchtigkeit sowie ein tlorizontaler Luftstrom mit 350 ppm C02 Komplettieren eine realistische 

Situation unter Feldbedingungen. Es werden Ergebnisse aus Untersuchungen mit 
14

C-markierten 

Pflanzenschutzmitteln in verschiedenen Kulturen wie Weizen, Reis und Raps vorgestellt: 

i. In Translokations-Studlen wird die Aufnahme der '~C-Verbindungen durch die Blätter und 

Wurzeln untersucht Der acropetale und/oder basipetale Transport wird bei Versuchsende mittels 

Autoradiographie und Verbrennungsanalyse bestimmt 

2. Bei radioaktiven Plant Uptake-Studien werden durch eine praxisnahe Applikationstechnik und 

dem formulierten Produkt Rückstände in verschiedenen Kulturpflanzen generiert, die den unter 

Feldbedingungen erzielten gut vergleichbar sind. Dadurch wird sichergestellt, daß die Analyse 

der radioaktiven Rückstände ein Metabolitenmuster aufzeigt, das mit dem aus Feldkulturen über

einstimmt. 

3, Für Nachbau,,Studien mit 14CNerbindungen ergeben sich ebenfalls praxisrelevante Rückstände, 

die eine Aussage über die zu erwartenden Rückstände in Folgekulturen zulassen. 

Mit dem computergesteuerten Phytotron werden Resultate erzeugt, die sehr gut mit Freilanddaten 

bezüglich Aussehen, Kulturdauer, Ertrag und Rückstandsniveau vergleichbar sind. Die kontrollier

baren Bedingungen in Phytotronen ermöglichen es - unabhängig von der Jahreszeit ~ für alle 

wichtigen Kulturen aus den gemäßigten und tropischen/subtropischen Anbaugebieten der Welt 

reproduzierbare Daten für Pflanz.enschutzmitteltorschung und -registrierung zu liefern. 
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G. Häh"el 

Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft, 
Fachbereich Dresden 

Zur Nutzung schaderregerbezogener Prngnosemodeiie wurden bislang agrarmeteo.ro

logische Meßwerte des Deut.sehen Wetterdienstes verwendet. Begh'mend ab 1992 konn

ten im Rahmen der ßereHstefü1ng von Mitteln zum Förderprogramm"Umweitgerechte 

Landwirtschaft'' weitere agrarmeteorofogische l\.1eßstatfonen in klimatisch erforder

liche Lücken~ bzw. auf Versuchsstandorten der LfL aufgestem werden. 

In der Gn.mdausrüshmg messen aHe Stationen foigende Werte: 

- Lufttemperatur in 2 m und in 20 cm Höhe in Grad Celsius, 

- Bodentemperatur in 20 cm Tiefe1 Gmd Celsius 

- Windgeschwindigkeit in 2,5 m über dem Erdboden in m/sek. 

und relative Luftfeuchte in 2 m Höhe1 

- Niederschlagsmenge in mm/qm 

Zusätzlich wurden örtlich Sensoren zur Messung der Blattnässe, Saugspannung~ Wind-

und tieferer Bodentemperaturen zugeordnet, Für Auswertungen vor Ort~ 

werden die Daten direkt über ein Kurzdistanzmodem in den PC der Versuchsstation 

übertragen und sind mittels Software dort aufzubereiten. AHe gemessenen Werte 

werden über Telefon-Modem in eine zentrale Datenbank übertragen und fließen in die 

Prognoserechnung für 13 Prognosezonen ein. Zur weiteren territorialen Ergänzung 

von Witterungsdaten macht es sich erforderlich, Kleinmeßgeräte in intensiven Anbau

gebieten insbesondere bei gärtnerischen Kulturen, Hopfen und Wein für den Infor

mationsfluß zu nutzen: Sächsisches Weinbaugebiet, 4 Geräte von PiHnitz bis Seußlitz 

verteilt Echter- und F'alscher Mehltau, Roter Brenner, Traubenwickler 

Hopfenanbau, 4 Geräte - F'alscher Mehltau, Luzernerüßler 

Obst, 8 Geräte - Schor[i Feuerbrand1 Temperatursummen tierischer Schaderreger 

Gemüse, 6 Geräte - F"alscher lWehltau1 Gemüsefliege 

Feldbau, 5 Geräte - Krautfäule iiber 400 m NN, Kartoffelkiifer. 

Die Daten von den Kleinmeßgeräten füeßen ebenso in die zentrale Datenbank und 

werden für aHe Prognoserechnungen genutzt. 
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K, Lindner, J, Seilmann, M, Jahn und U, 

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft 
Institut für integrierten Pflanzenschutz, Kleinmachnow 

Auf der Grundlage von zusammengetragenen und 

Basiswissen wurde ein PC-Informationsspeicher für den integrierten 

Pflanzenschutz in einem Marktfruchtbetrieb erarbeitet, der auf 

Mindestanforderungen an den integrierten Pflanzenschutz von SURTH et aL 

( 1994) aufbaut und die Feldkulturen Winterweizen, Wintergerste, 

Winterroggen, Sommergerste, Winterraps, Zuckerrübe, Kartoffel und Mais 

einbezieht, Das Expertenwissen ist so aufgearbeitet, daß es aus der 

Grundposition eines Beraters im Betrieb bzw, am Feldrand genutzt werden 

kann. 

Die einzelnen Informationsübersichten können über eine speziell programmierte 

Nutzeroberfläche mit den Ebenen Kultur, Entwicklungsabschnitt und 

Schadorganismus angesteuert werden, wobei jeweils eine 1-5seitige mit 

Harward Graphics gestaltete Algorithmenta!el vorgelegt wird. In den Tafeln 

existieren wiederum Hinweise auf Adressen in einer 4. Ebene, nämlich ais 

ward-Dateien vorbereitete zusätzliche wichtige Informationstabellen, z.B, zu 

Nebenwirkungen von "Getreideinsektiziden" auf Nützlinge oder zum 

Wirkungsspektrum von Herbiziden. Zu jeder Kulturpflanze gehört eine separate 

Übersicht, in der alle bekannten kulturtechnischen Pflanzenschutzwirkungen 

(Fruchtfolge, Bodenbearbeitung, Sortenwahl, ökologische Randbedingungen 

u.a,) Berücksichtigung finden. Mit Hilfe eines zusätzlichen Programmes ist es 

den Autoren möglich, das Expertenwissen fortlaufend zu ergänzen oder neu zu 

strukturieren. 
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H.-l Knaustll und H.-M. Poehling2) 

1}fustitut für Pflanzenpathologie und Pflanzenschutz, Georg-August-Universität Göttingen 

2)lnstitut für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, Universität Hannover 

Untersuchungen zur sekundären Ausbreitung von Sitobion avenae (F.) im Labor, im Freiland und in 

Computersimulationen in Abhängigkeit von der Temperatur von BYDV-Infektionen und von 

Saatgutbehandlungen mit Imidacloprid: Beeinflussung von Varianz!M:ittelwert-Indices, Auto

korrelation und V ariogrammen 

Das Verhältnis von Wanderung, Reproduktion und Mortalität zueinander ist verantwortlich für 

charakteristische Ausbreitungsmuster von Aph.iden. Verschiedene Systeme mit 10, 20 und 29 

Getreidepflanzen mit BYDV-infizierten und virusfreien Varianten bei 3, 5, 7.5, 10, 15 und 20 °C 

dienten zur Untersuchung und Beschreibung von Ausbreitungsmustern im Halbfreiland und Labor. 

Betrachtet man zunächst die Punktmuster (Fisher-Index) im Laborversuch, so zeigt sich eine 

Abnahme der Ausprägung von Aggregationen mit abnehmender Temperatur. In den Virusvarianten 

wurde in Wintergerste stets eine deutlichere Neigung zur Aggregation beobachtet, dagegen sind die 

Unterschiede in Winterweizen weniger klar. Ein Halbfreilandversuch im Herbst 193 ergab, daß unter 

Prädatorausschluß in BYDV-irrfizierter Umgebung kaum Aggregationen entstehen im Gegensatz zu 

virusfreier Umgebung. Diese Tatsache ka.'111 interpretiert werden als eine Strategie zur Vermeidung 

der Entwicklung alater Aphiden, die sich als Reaktion auf infizierten Pflanzen und auf Aggregation 

leicht bilden. Im Frühjahr sind die Unterschiede geringer. Später, wenn bei höheren Temperaturen 

die Reproduktionsraten steigen, läßt die Dispersion weiter nach und die Neigung zur Aggregation 

wächst: Die Entwicklung zu Geflügelten ist jetzt biologisch sirmvoll und damit eine effektive 

Verbreitung möglich. Computersimulationen mit Laborwerten bei höheren Temperaturen unter 

Igoorierung der Bildung von Alaten zeigen, daß die Entstehung von utopisch hohen Werten des 

Fisher-Index' - auch bei virtueller Erhöhung der Wanderungswahrscheinlichkeit - unvermeidlich ist. 

Es gibt Hinweise, daß der Einfluß von Prädatoren sich darin äußert, daß kurzfiistig aufgebaute 

Aggregationen abrupt eliminiert werden. Neue Kolonien von überlebenden bilden sich anschließend 

dezentral. Dieser Umstand trägt dazu bei, daß im Herbst kaum aggregierte Verteilungen im Freiland 

entstehen, -wie sowohl durch visuelle Zählungen als auch durch D-vac-Saugproben bestätigt wurde. 

Eine Beschreibung zweidimensional.er Gradienten mit V ariogrammen ergibt, daß räumliche Einflüsse 

im Herbst kaum nachweisbar sind(=> mehr Wanderungs- als Reproduktionsercignisse). 

Die Daten im Herbst sind eher positiv, im Frühjahr eher negativ autokorreliert {Moran's I u. Geary's 

c). Raum/Zeit-Autokorrelation beweist erneut die zeitliche Inkonsistenz räumlicher Abhängigkeit. 

In im Herbst mit lmidacloprid behandelten Systemen ist die Aggregationsausprägung noch im 

Fruhjahr z.T. signifikant reduziert als Folge der durch den Wirkstoff induzierten, verminderten 

Reproduktivität. 
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R Hau und U. Krüger 

Institut für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz,., Universität Hannover 
Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung II, Biometrie, Justus-Liebig~Universität Gießen, 

Zur. fot~rm:etati0:n.von BefaHshäufigkyit~BefälJ.$stärke~Relationen bei B,Lattfleckt::mkrankheiten 

Zur Vermeidung der Subjeh.--tivi.tät bei der Befallsschätzung von Pflanzenkrankheiten \.Vlrd oft 

empfohlen, die Befallsstärke anlurnd einer Relation :rwischen Befallsstärke (BS in ~'O) und 

Befallshäufigkeit (BH in '}O) zu berechnen, wobei die Befallshäufigkeit durch einfaches Auszählen 

gewonnen werden kann. Die Beziehung zv.tischen BH und BS wird normalenveise mit llilfe der 

RegressionsanaJyse ermittelt. Diese Relation läßt sich aber auch theoretisch ableiten, indem man die 

Verteilung von NK Blattflecken, z.B. Meb.ltaukolonien, auf N8 Blätter betrachtet unter der Annahme, 

d.aß die durchschnittliche Fläche einer Kolonie F1: bzw. eines Blattes Fe bekannt ist. Nimmt mm1 

weiterhin an, daß die Kolonien auf den Blätter zu.fällig verteilt sind, d.h. entSJ_Jrechend einer Poisson

Verteilung, und keine Überschneidun.gen von Kolonien auf einem Blatt auftreten, so gilt folgende 

Relation: BS -c, - 100 (FK!f}-,) ln(l-BH/iOO) bzv,< BS '" (l~,JFB} BH, wenn man sich aufni.edrige 

Befällshäufigkeiten beschränkt Geht man vo:o einer aggregierten Verteilung der Kolonien auf den 

Blättern aus, die mit einer negativen B-inornialve1teihmg beschrieben werden kann, so erhält man 

Formeln für die Relation Z'wi.schen BH und BS, die auch den Quotienten F1_,!FB enthalten. 

Berücksichtigt man dartiber hinaus eine mögliche Überschneidung von Kolonien, so werden die 

Formeln Zvvar komplizierter, hängen aber iunner noch von dem Parameter F KIFR ab, der normalerweise 

mit Hilfe der Regressionsrechnung geschätzt v.1Td. Wird dieser Quotient mit l 00 multipliziert, so läßt 

er sich als diejt.,'Dige Befallsstärke interpretieren, die eine Kolonie mittlerer Größe auf einem Blatt mit 

durchschnittlicher Fläche venirsacht. 

In der Literatur werden beim Getreidemehltau für den theoretischen Wert Ff,iFß der linearen Gleichung 

folgende Regressionskoeffizienten angegeben: 0,013 bei Winterweizen (James & Shih, 1973) und 

0,0 I 5 bei Sommergerste (Koch, 1978 ). Das bedeutet, daß eine Melütaukolouie eine BefaHstäTke von 

1,3 bzvv 1,5 % verursacht. In eigenen Untersuchungen in den Jahren 199 l bis 1993 erhielten wir beim 

Cierstenmehltau für den Regressionskoeffizienten der linearen Gleichu..11g Werte nvischen 0,0031 und 

0,005 l, was einer BefuUsstärke von 0,3 bis 0,5-010 für eine Kolonie entspricht. Bei einer mittleren 

Blattfläche von !0,4 cm2 beträgt die durchschnittliche Koloniegröße daher 3,1 bis 5,2 mm". Unsere 

Ergebnisse äh11eln denen von Bär ( 1977), d.er für zwei Kolonien eine Befall.s:stärke von l % angibt. Jörg 

(1987) dagegen nimmt für Weizenmehltau an, daß diese Befalls~tärke von zehn Kolonien verursacht 
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Dr. W. K. Kast1J und M. Walter2} 

I! Staat!. Lehr- und Versuchsanstalt, Postfach 1309, D-74185 Weinsberg 

2
! Fachhochschule Heilbronn, Max-Planck-Str. 39, D-74081 Heilbronn 

Eine Falle zum Nachweis lebensfähi!Jer Sporangien 

Zwn Nachweis infektionsfähiger Sporangien wurde eine Sporen/alle entwickelt. Sie trennt Sporan

gien aus der Luft sowie Luft-Wasser-Gemischen (Regen-Spritzern) in eine kleine Wassermenge ab. 

Dieses Wasser wird in regulierbaren Zeitabständen auf Blattsegmente appliziert. Der Nachweis 

infektionsfähiger Sporangien erfolgt über die spezifischen Symptome der Erreger. 

Im Jahr 1992 war eine Sporen/alle in einer Rebanlage im Einsatz, die Befall von Plasmopara 

viticola an 0,5 % der Blätter aufwies. Der Befall stieg bis zum September auf 100 % an. Die 

Sporen/alle war leider nur zeitweise im Einsatz, in 58 von ca. 500 Prüfzyklen (2 Stunden) wurden 

keimfähige Sporangien nachgewiesen. Die Nachweise traten zwar gehäuft in Perioden mit Regenfäl

len auf, es wurden aber auch Sporangien in Trockenperioden na.chgewiesen und vor allen Dingen 

auch in Perioden in denen Prognosesysteme wie HP-100 und Biomat keine lebensfähigen Sporan

gien anzeigten. 

Im Jahr 1993 wurde zusätzlich eine weitere Sporen/alle auf dem Dach unserer Anstalt installiert. 

Eine dritte Sporenfalle war zeitweise im Einsatz. Mit den ersten beiden Fallen wurden insgesamt 

jeweils ca. 950 Fangzyklen geprüft. Die Ausbreitung von Plasmopara viticola in der unbehandelten 

Anlage war 1993 sehr gering /4 % Befall im September). Sporangien wurden in 30 bzw. 28 Fällen 

na.chgewiesen. Eine Verrechnung mit einem multiplen Regressionsansatz ergab, daß keinerlei 

Beziehung zwischen den Sporennachweisen und Windgeschwindigkeit sowie Temperatur und 

Luftfeuchte besteht. Es besteht aber ein signifikanter Zusammenhang zur Regenmenge. Der 

Prozentsatz lebender Sporangien, berechnet mit dem HP-100, war nur bei der Falle, die in der 

unbehandelten Anlage installiert war, mit den Sporennachweisen korrelien, nicht jedoch bei der 

Falle die auf dem Dach der Anstalt aufgebaut war. 

Aus den Ergebnissen vvird die Hypothese abgeleitet, daß bei Plasmopara viticola zwei verschiedene 

Freisetzungsmecha.nismen existieren: J. für frisch gebildete Sporangien mit hoher Keimfähigkeit: 

Ablösung durch Regenspritzer, Ausbreitung sehr lokal. 2. für ältere Sporangien mit geringer 

Keimfähigkeit: passives Abfallen in trockener Luft, großräumige Ausbreitung. 
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Anwendungstechnik 

Klaus Schmidt 

Landesanstalt für Pflanzenschutz, Stuttgart 

Einstellung und Verteilung von Spriihgerä!en im Obstbau 

Pflanzenschutzgeräte sollen die auszubringenden Pflanzenschutzmittel exakt dosieren und 

möglichst gleichmäßig auf den Zielflächen verteilen. Gleichzeitig sollen die Verluste durch 

Abtropfen und Abtrift so gering wie möglich sein. Während die Dosiergenauigkeit auch bei 

den Sprühgeräten für den Obstbau einen hohen Standard erreicht hat, sind hinsichtlich der 

Verteilgenauigkeit noch viele Fragen offen. 

Zur Einstellung der Sprühgeräte stehen bereits Vertikalverteilungsprüfsiände zur Verfügung, 

die Form der damit einzustellenden Sollverteilung für eine möglichst gleichmäßige 

Verteilung im Baum ist jedoch noch weitgehend unbekannt. 

Aus diesem Grund wurde im Jahr 1992 mit entsprechenden Untersuchungen in Obst

anlagen mit unterschiedlichen Erziehungsformen und Baumgrößen begonnen. Mil 

verschiedenen konventionellen Sprühgeräten (Axialgebläse, Axialgebläse mit Aufsatz, 

Radialgebläse, Querstromgebläse) sowie mit einem Tunnelsprühgerät wurden Spriizbelags

messungen bei unterschiedlichen Geräteeinstellungen durchgeführt. 

Im Blick auf eine künftige obligatorische Kontrolle gebrauchter Sprühgeräte zeigen die 

bisherigen Versuchsergebnisse, daß sich die Geräte anhand von mit einem Vertikalprüf

stand ermittelten Werten mit einfachen Hilfsmittel reproduzierbar einstellen lassen. 

Die Verteilung am Prüfstand findet sich jedoch nicht generell auch am Baum wieder. 

Deutliche Unterschiede bei einigen Versuchsvarianten zwischen den Verteilungen am 

Prüfstand und im Baum belegen, daß die am Vertikalprüfstand einzustellende Sollverteilung 

von der Baumform und von der Gebläseausführung abhängig ist 

Sollte die Vertikalverteilung Bestandteil einer obligatorischen Sprühgerätekontrolle werden, 

so bedeutet dies, daß für die einzelnen Sprühgerätebauarten Einstelldaten erarbeitet 

werden müssen. Hierzu können Vertikalverteilungsprüfstände Verwendung finden, auf eine 

Überprüfung der ermittelten Einstelldaten am Baum kann jedoch nicht in allen Fällen 

verzichtet werden. 
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G. Bäcker* und H. Bleifeld** 

* Fachgebiet Technik, Forschungsanstalt Geisenheim 

** AgrEvo, Zentrale Feldentwicklung, Versuchsstation Hattersheim 

Bodenbelastung beim Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln unter besonderer 

Beriicksichtigung der Recvclingtedmik 

Neben der Abtrift stellt die Bodenbelastung innerhalb der behandelten Parzelle einen 

wichtigen umweltbelastenden Faktor dar. Im Wein- und Obstbau wurden deshalb in 

unterschiedlichen Entwicklungsstadien der Kultur Bodenbelagsmessungen durchgeführt 

Zur Aufnahme der sedimentierten Sprühteilchen 'Nurden Petrischalen an 5 verschiedenen 

Meßpositionen quer zur Zeilenrichtung in 8-facher Wiederho!ung aufgestellt. Zur 

Vermeidung von Beschädigungen beim überfahren der Meßpositionen waren die 

Petrischalen in U-Profilen 2 bis 3 cm unterhalb des Fahrbahnniveaus plaziert. Die 

Meßpositionen waren auf zwei Fahrgassen verteilt, pro Messung wurden 12 Reihen 

behandelt. 

Nachfolgend sind erste Ergebnisse aus dem Weinbau zum Zeitpunkt der 

Austriebsbehandlung (St. 07/09) der Vorblütenbehand!ung (St. 15/17) und der I 

Nachb!ütenbehandlung (St. 29/31) für die herkömmliche Applikationsmethode sowie für 

drei Recyclingverfahren dargestellt. Sie zeigen einerseits die Abnahme der 

Bodenbelastung mit fortschreitender Vegetation und andererseits die deutlichen Vorteile 

von Recyclingverfahren 

Bodenbelastung im Weinbau 
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A. Herbst und H. Schmidt 

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, 
Fachgn.ippe Anwendungstechnik, Braunschweig 

Ausieqfirbewegungen und ___ Verteilungsqualitä\ bei F.filQ'.i?.Qritzgerät§.L. unter Qraktischen 
Einsatzb~d,ngungen 

Bei der Biologischen Bundesanstalt wird künftig im Rahmen der Prüfung von Feldspritzgeräten ein 

Schwingungsprüfstand eingesetzt werden. Hierdurch wird die Möglichkeit geschaffen, den Einfluß 

von Gestängebewegungen auf die VerteiJungsquahtät durch standartisierte Prüfbedingungen und 

unabhängig von Feldversuchen zu untersuchen. Die hierfür not'#endigen methodischen Grundlagen 

werden derzeit erarbeitet. 

Um reale Vergleichsgrundlagen für zukünftige am Schwingungsprüfstand durchzuführende 

Belagsmessungen zu schaffen. wurde im Zusammenarbeit mit verschiedenen PTlanzen

schutzämtem umfangreiche Feldversuche durchgeführt Bei diesen Versuchen wurden mit 16 

Beschleunigungsaufnehmern die Bewegungen des Geräterahmens sowie der Ausleger gemessen. 

Zur Ermittlung der Belagverteilung wurden Belagsrastermessungen vorgenommen. 

Dle Auswertung der Beschleunigungen geschieht mit Hilfe der in der Fahrzeugtechnik üblichen 

Methoden. A.Jf diese Art und \/'Jeise soll eine Charakterisierung der landwirtschaftlichen Fahrbahn 

vorgenommen werden. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen bilden dann die Basis für die 

Generierung verschiedener Standard-Anregungen. Die Messungen auf in Längs- und Querrichtung 

ausgelegten Filterpapierstreifen ergaben in Abhängigkeit von der Fahrgeschwindigkeit und 

Düsenbestückung Variations-koeffizient-en zwischen 15 und 38 %. Auffällig erscheint, daß der 

Variationskoeffizient der Längsverteilung häufig größer ausfä!!t als der dazugehörige Variations

koeffizient der Querverteilung. Die Ursachen hierfür sind die starken horizontalen Bewegungen der 

Gestänge, die bei einem 24-m-Gestänge durchaus+/- 1 m betragen können. 

Elne weitergehende Betrachtung der Ergebnisse findet im Frequenzbereich anhand der 

autospektralen Leistungsdichte statt. Auf diese Art und 'Mise können zusammenhänge zwischen 

verschiedenen Schwingungen erkannt und analysiert werden. 

Vergleicht man die Spektren der Längsverteilung mit den Spektren der horizontalen 

Gestängebewegung. so stellt man eine übereinstimmende Begrenzung des Frequenzganges auf ca 

3 Hz sowie die gleiche Lage der Maxima fest 

Mit dieser Methodik werden in Zukunft auch die Einflüsse verS<:hiedener Geräteparameter auf die 

Be!agsverteilung analysiert 
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H.-J. Wygoda 

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, 
Fachgruppe Anwendungstechnik, Außenstelle Kleinmachnow 

Untersuchungsergebnisse zur effektiven Gestaltung des Kaltnebelns 

Kaltnebeln ist eine Technologie, die gegenüber dem bisher üblichen 

Heißnebeln viele Vorteile aufweist. Deshalb werden Untersuchungs

ergebnisse zu verschiedenen Kaltnebelgeräten und ihrem effektiven Einsatz 

nach den beiden Kriterien Verteilungsqualität und Wiederlindungsrate der 

ausgebrachten Pflanzenschutzmittelmenge vorgesteUt. 

Vartiert werden die Einflußgrößen Tropfenspektrum, Beladungsdichte des 

Zerstäuberluftstromes, Trägerluftstrom, Vor- und Nachlaufzeit des 

Ventilators, Gewächshausgröße, -form, und -klirna. 

Wichtige Ergebnisse sind, daß Kaltnebelgerät und Gewächshaus aufetnander 

abgestimmt sein müssen und daß es für unbeheizte Gewächshäuser 

schwieriger als für beheizte ist, eine gleichmäßige Wirkstoffverteilung zu 

erzielen. 

Aus den Untersuchungen sind folgende Schlußfolgerungen abzuleiten: 

l. Kaltnebelgeräte, die kleinere Tropfendurchmesser erzeugen, erzielen im 

allgemeinen eine gleichmäßigere Verteilung bei geringer Wiederfindungs

rate. Kaltnebelgeräte, die größere Tropfendurchmesser erzeugen, erzielen 

demgegenüber eine höhere Wiederfindungsrate bei schlechter Verteilungs

qualität. Bei ihnen kann es in Verbindung mit hoher Luftfeuchtigkeit zu 

Aus- und Abtropfungen unterhalb des Nebelstrahles kommen. 

2. Durch die Verstärkung des Trägerluftstromes läßt sich auch für gröbere 

Tropfenspektren die Verteilung verbessern. Dies kann durch Zusatz

ventilatoren, Richtungswechsel des Nebelstrahles und durch mehrere 

Aufstellorte des Kaltnehelgerätes erreicht werden. 

Modeme Kaltnebelgeräte zeichnen sich durch die Etnstellbarkeit des 

Tropfenspektrums, die Wählbarkeit der Ventilator-Leistungsstufen, die 

Vcränderbarkeit der Nebelstrahlrichtung, die Einstellbarkeit von Vor- und 

-nachlaufzeit des Ventilators und die Programmierbarkeit des Ein- und 

Ausschaltens über einen Zeitzyklus von mindestens 48 Stunden aus. 
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H. Koch und P. Weißer 

Landesanstalt für Pflanzenbau und Pflanzenschutz, Mainz 

Untersuchungen zur Verteilung von Pflanzenschutzmitteln bei der Applikation 
mit Laborspritzanlagen 

Bei der Applikation von Pflanzenschutzmitteln mit Laborspritzanlagen kommt es im besonderen 
Maße auf korrekte Dosierung und gleichmäßige Verteilung der zu applizierenden Wirkstoffe 
an, da die Ergebnisse der Untersuchungen Grundlagen für weitergehende Entscheidungen lie
fern sollen. Üblicherweise wird die Dosierung entsprechend der bekannten Dosiergleichung für 
die Einstellung fahrbarer Pflanzenschutzgeräte rein rechnerisch vorgenommen. Die Gleichmä
ßigkeit der Verteilung wird derzeit lediglich indirekt über die statisch auf dem 10-cm
Rinnenprüfstand ermittelte Querverteilung mit dem ± 15 % - Kriterium bewertet. 
In den Jetzten Jahren wurde die begrenzte Aussagekraft dieser statischen Querverteilungsmes
sung für die Verteilungsleistung von Feldspritzgeräten in Fahrt intensiv untersucht. Für Labor
spritzanlagen liegen bisher keine Untersuchungen vor. Laborspritzanlagen können mit einem 
Zerstäuber oder mit einem Düsenverband bestückt sein, immer wird jedoch ein Streifen be
stimmter Breite übersprüht, der in die Dosiergleichung als Arbeitsbreite ei_ngeht. 
Messungen der Querverteilung in Fahrt mit verschiedenen Düsenbestückungen und unter Varia
tion von Arbeitsdruck, Arbeitshöhe und Fahrgeschwindigkeit zeigen, daß jede Konfiguration 
ein spezifisches dynamisches Querverteilungsmuster ergibt. Dieses Muster kann nicht hinrei~ 
chend genau vorhergesagt werden, sondern ist abhängig von den aktuell verwendeten Düsen 
sowie der Geräteeinstellung. 
Je nach Positionierung der Zielobjekte unterhalb des Düsenverbandes, also z.B. unter oder 
zwischen den Düsen können bei akzeptabler statischer Querverteilung innerhalb einer Spritz
breite bis zu 80 % Dosierunterschied auftreten. Bei praxisüblichen Arbeitsdrücken wird bei 
sehr kleinen Düsen (110 0067) das Maximum unter den Düsen, bei größeren Düsen (110 02, 
110 04) zwischen den Düsen nachgewiesen. 
Die auf Glasobjektträgern (26 mm breit) mit Hilfe von Natrium-Fluorescein ermittelte dynami
sche Querverteilung findet sich auch auf Blättern als Zielobjekte wieder und führt dort zu 
einem in einer größeren Bandbreite schwankenden aber prinzipiell ähnlichen Querverteilungs
muster der Initialbeläge. 
Folgende Aussagen lassen sich ableiten: 

1. Die mit Hilfe der Dosiergleichung eingestellte Dosierung wird innerhalb der Arbeitsbreite 
nur zufällig erreicht, wobei streifenweise Abweichungen bis zu 80% möglich sind. 

2. Die auf dem 10-cm-Rinnenprüfstand gemessene statische Querverteilung ist nicht ausrei
chend zur Charakterisierung der Arbeitsqualität von Laborspritzanlagen, wenn die angela
gerte Stoffmenge ein Parameter der Ergebnisfindung ist. 

3. Für jede Düsenkonfiguration und Geräteeinstellung müssen deshalb dynamische Quervertei~ 
lungsmuster in Fahrt ermittelt werden. 

4. Das Querverteilungs- bzw. Verteilungsproblem ist letztlich ein Problem der Dosierung und 
muß wegen des Prinzips der behandlungsflächenbezogenen indirekten Dosierung bei der 
Einstellung von Laborspritzanlagen sowie bei der Bewertung von Versuchsergebnissen 
stärker als bisher berücksichtigt werden. 

5. Insbesondere bei einer zusammenfassenden Bewertung von Daten verschiedener Versuchs
ansteller wird die tatsächliche Dosierung bzw. der daraus resultierende tatsächlich erreichte 
Initialbelag wichtigste Kenngröße. 
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H. Ganzelmeier und C. Ludewig 

Bio!ogische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, 

Fachgruppe Anwendungstechnik, Braunschweig 

Messungen an TrQPkn im Strahl von Einzeldüsen und im Düsenverband 

Um bei der Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln den Anforderungen hinsichtlich biologischer 

VVirksamkeit, Umweltschutz, Dosier- und Vertellungsgenauigkeit u. a. Faktoren gerecht werden zu 

können, müssen Düsen bestimmte Tropfengrößenverteilungen aufweisen. So müssen wegen der 

Abtriftgefahr zu kleine Tropfen (unter 100 µm) und, wegen unzureichender Haftung auf den 

Pflanzen und damit einhergehender großer Bodenbelastung, zu große Tropfen (über 500 µm) ver

mieden werden. Die bisherigen Tropfengröß-enmeßverfahren haben stets zu sehr unterschiedhchen 
Ergebnissen geführt Neue Lasermeßgeräte (Phasen-Doppler-Partkel-Analysator: PDPA) besitzen 

im Vergieich dazu große Vorteile. Beim PDP~eßgerä1 stellt der Schnittpunkt zweier 

Laserstrahlen das Meßvolumen dar. VVird dieser Schnittpunkt in einem engen Raster durch den 

Querschnitt des Spritzfächers elner Düse bewegt, so erhält man Erkenntnisse über die 

Homogenität der Tropfen im Strahl. Hierbei wird deutlich, daß die Tropfengrößen von der Mitte der 

Düse nach außen hin beträchtlich ansteigen. Bei der Tropfengeschwindlgkeit sind die Verhältnisse 

umgekehrt. 

Um repräsentative Tropfengrößenangaben für Düsen zu erhalten, muß über den gesamten 

Querschnitt des Fächers gemessen werden. zweckmäßigerweise wird die zu vermessende Düse in 

einer Höhe von 50 cm in fünf Schritten mit konstanter Geschwindigkeit über das PDPA

Meßvolumen hinwegbewegt Die Bewegungsgeschwindigkeit der Düse wird so gewählt, daß eine 

für statistische Belrachtungen ausreichende Tropfenzahi (5000 - 10000) erreicht wird. Unter 

VerNendung dieses Meßrasters wurden Tropfengrößenmessungen an allen namhaften Flachstrahl

und Hohlkegeldüsen durchgeführt. 

Bei der hisbringung von Pflanzenschutzmitteln werden in der R!8ge! Düsen nicht als Einzeldüsen 

sondern im Verband, Flachstrahldüsen zusätzlich mit leichter Schrägstellung, eingesetzt Zudem 

arbeiten bestimmte Pflanzenschutzgeräte mit Luftunterstützung. Festzustellen ist, daß sich dabei 

die mittlere Tropfengröße (MVD) im Vergleich zur Einzeldüse kaum oder nur geringfügig verändert 

Die Geschwindigkeit von 100-µm-Tropfen nimmt bei einer Einzeldüse nahezu die gleichen V'\€rte an 

wie im Düsenverband. Die Energie aller im Spritzfächer bewegten Tropfen im Zielflächenabstand 

steigt mit zunehmender Düsengröße beträchtlich an. Ergebnisse dieser Qualität waren bisher für 

Pflanzenschutzdüsen nicht verfügbar. Diese Parameter müssen nun hinsichtlich ihrer Bedeutung für 

die Abtrift, die Anlagerung am Zielobjekt und die Beurteilung von Düsen und Pflanzenschutzgeräten 

im Rahmen der Geräteprüfüng durch die BBA noch weiter untersucht werden. 
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H.-J. Osteroth, D. Rautmann 

Biologische Bundesanstalt für Land- und ForsMirtschaft, 
Fachgruppe Anwendungstechnik 

Neues Verzeichnis der BBA Verlustmindemde Geräte~ 

Bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln werden Risiken, die durch Abtrift oder 

Abschwemmung der Mittel aus der behandelten Fläche auftreten können, durch die Erteilung von 

Abstandsauflagen eingegrenzt. Diese galten bislang einheitlich, unabhängig von der 

verwendeten Gerätetechnik. Die Einhaltung von Mindestabständen zu Gewässern bis zu 50 m 

hat in der Vergangenheit große Probleme bereitet Als Konsequenz aus dieser Situation bezieht 

die Biologische Bundesanstalt (BBA) neue verlustmindemde Techniken in das 

Zulassungsverfahren mit ein, indem bei Verwendung dieser Technik verringerte Mindestabstände 

festgelegt werden. 

Seit einigen Jahren werden mit Pflanzenschutzgeräten, die mit Rückführung nicht angelagerter 

Pflanzenschutzmittel (Recydlnggeräte) arbeiten, gute Ergebnisse erzielt. Bei gleichwertiger 

biologischer Wirksamkeit der applizierten Pflanzenschutzmittel können damit die Verluste durch 

Abtrift oder durch Bodenbelegung in den Kulturen beträchtlich herabgesetzt werden_ Die BBA 

trägt die von ihr, hinsichtlich der Veriustminderung, nach -z. Zeit noch vorläufigen- Anforderungen 

erfolgreich geprüften und anerkannten Geräte in ein Verzeichnis ~Verlustmindemde Geräte" ein, 

das im Bundesanzeiger und in den BBA-Bekanntmachungen veröffentlicht wird. Die als 

verlustmindernd einzutragenden Geräte oder Geräteteile müssen neben den generellen 

Anforderungen der freiwilligen Geräteprüfung weitergehende Anforderungen bezüglich der 

Verlustminderung an Pflanzenschutzmitteln einhalten. In dem nachfolgend aufgeführten 

Verzeichnis sind z. Z. drei Gerätetypen für den Weinbau und ein Gerät für den Obstbau 

eingetragen. 

Antrags~ Eintra- 1. Zeile: Bezeichnung Verwendung Antrag-
nummer gungs- ab 2. Zeile: Ausführungen $· steiler 

nummer bereich 
G 1250 E • 349 TSG·A S,W JOC 
G 1391 010 und 011 und 020 und 021 
G 1407 E • 434 TSG· N 

030 bis032 S,W JOC 
G 1408 E • 537 TSG·S 
G 1410 E • 471 OSG· N S,W JOC 

102 und 103, 112 und 113, 0 JOC 
122 und 123, 202, 212, 222 

0: Obstbau JOC: John Technik ,n Metall GmbH & Co. KG 
S: Sonderkulturen 
W: Weinbau 
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A. Herbst und J. Nitzpon 

Biologische Bundesanstalt für land- und Forstwirlschaft, 

Fachgruppe Anwendungstechnik, Braunschweig 

Auffang-Effizienz verschiedener Kollektoren für den Schwebeanteil der direkten Abtrift 

In den vergangenen Jahren wurden in der Bundesrepublik Deutschland umfangreiche 

Abtriflmessungen nach der BBA-Richtlinie "Messung der direkten Abtrift beim Ausbringen 

von flüssigen Pflanzenschutzmitteln im Freiland" durchgeführt Trotz der dabei angevvand

ten einheitlichen Methodik gibt es bei der Messung des schwebefähigen Abtriftanteils 

Probleme, da die Auffang-Effizienz der verlhendeten passiven Kollektoren nicht 

vollständig bekannt ist Ein internationaler Vergleich der Meßergebnisse ist nicht gegeben, 

da eine Vielzahl sehr unterschiedlicher Kollektoren für die Erfassung des Schwebeanteil 

zum Einsatz kommt Eine Auswahl dieser Abtriftko/lektoren wurde im Wndkanal der BBA 

hinsichtlich der Auffang-Effizienz untersucht. 

Die Kollektoren 

· isokinetische Sonde (Uppsala/Schweden) 

· Kunslstoffschnüre (England) 

. Stahlstift (Dänemark) 

· Pfeifenreiniger (Dänemark) 

· Kunststoffgeftecht (Deutschland) 

unterscheiden sich in Form, Größe und Material. 

Die von der BBA zu stationären Messungen im Wndkanal enl\Mckelte und als relativ 

genau einzustufende, isokinetische Probenahme wurde als Vergleichsmaßstab 

herangezogen. Der Vergleich erfolgte in einer weitestgehend homogenen Abtriftv.olke mit 

einem MVD kleiner als 100 µm und bei unterschiedlichen Windgeschv;indigkeiten (bis zu 

6 m/s). 

Festzustellen ist, daß die Auffang-Effizienz aller Kollektoren auch unter Berücksichbgung 

einer einheitlichen Projektionsfläche z. T. beträchtlich von den Ergebnissen der 

isokinetischen Messung abweicht. Kollektoren ähnlicher Form unterscheiden sich nur 

um,vesent!ich voneinander. 
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P. Kaul und S. Gebauer 

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft 
Fachgruppe .Anwendungstechnik, Außenstelle Kleinmachnow 

Abtriftrnodellierung für Feldspritzgeräte 

Zur Bewertung der direkten Abtrift von Pflanzenschutzgeräten und -düsen 

steht in der BBA neben den Ergebnissen aus Freilandversuchen jetzt ein 

umfangreiches Simulationsmodell zur Verfügung. Dieses Modell basiert auf 

physikalischen Gesetzen zum Bewegungs- und Verdunstungsverhalten von 

Tropfen sowie zur Ausbreitung von Schadstoffwolken in der Atmosphäre. Es 

erlaubt die rechnerische Bestimmung des Sediments auf den an die 

Behandlungsfläche im Lee angrenzenden Arealen. 

Neben der Windgeschwindigkeit und den1 Tropfenspektrnm der verwendeten 

Düsen als wesentliche Einflußgrößen auf die direkte Abtrift werden die 

Lufttemperatur, die Luftfeuchtigkeit. die Abspritzhöhe des Balkens, die Höhe 

der Kultur, die Fahrgeschwindigkeit, die Stabilität der Atmosphäre und die 

Größe des Applikationsfahrzeugs in die Berechnungen einbezogen. Als 

Applikationsflüssigkeiten wird Wasser betrachtet. 

Anhand der vorliegenden Meßergebnisse zur Abtrift, die nach einer 

abgestimmten Methodik bundesweit angelegt und ausgewertet wurden, wird 

ein Vergleich Z\vischen Rechen- und Meßergebnissen angestellt. Diese 

Bewertung zeigt im Ergebnis, daß das Simulationsmodell die Wirklichkeit lln 

statistischen Sinn Iichtig beschreibt. Die Analyse der Meßergebnisse führt 

jedoch zu der Schlußfolgerung, daß die natürliche Variationsbreite der 

relevanten Einflußfaktoren nicht ausreichend in den Meßergebnissen 

repräsentiert ist. 

Zur umfassenden Validierung des Simulationsmodells sind deshalb noch 

weitergehende Messungen der Abtrift unter gerätetechnisch bedingten 

Extremsituationen und deren Einbeziehung in den Vergleich durchzuführen. 
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E. Kersting, Bayer AG, Zentrum Landwirtschaft Monheim, Leverkusen 

D. Rautmann, Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, Braunschweig 

rne Reinigung von Fe!dsoritzgeräten 

1. Außenreinigung 

Bei jeder Pflanzenschutzmaßnahme schlägt sich Spritzflüssigkeit auf dem Feldspritzgerät 

nieder. Wird das Gerät dann am falschen Ort, zum Beispiel auf dem Hof, von außen ge

reinigt, kann das Waschwasser in Abwasserkanäle, Gräben und Bachläufe gelangen. 

Eine Arbeitsgruppe der Deutschen Phytomedizinischen Gesellschaft hat aufgrund um

fangreicher Messungen in Praxisversuchen eine Problemlösung entwickelt, die solche 

Belastungen vermeidet und einfach durchzuführen ist Die Ergebnisse der Messungen 

sowie die daraus abgeleiteten Empfehlungen zur Außenreinigung für die landwirtschaft

liche Praxis werden erläutert. 

2. Innenreinigung 

Nach einer Behandlung verbleibt eine technisch bedingte Restmenge in dem Feldspritz

gerät Diese Restmenge wird nach guter fachlicher Praxis im Verhältnis 1 : 10 verdünnt 

und auf derselben Fläche ausgebracht Diese Art der Innenreinigung reicht nicht aus, 

wenn anschließend eine andere Kultur behandelt wird und die vorher angewendeten 

Mittel für diese Kultur schädlich sind. Die Fachgruppe Anwendungstechnik der Biologi

schen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft sowie die o. e. Arbeitsgruppe der DPG 

haben hierzu Messungen unter Praxisbedingungen durchgeführt. Diese zeigen, daß bei 

einigen Pflanzenschutzmitteln eine gründlichere Reinigung notwendig ist Auch wurde 

geprüft, was im Behälter installierte Reinigungsdüsen zusätzlich leisten können. Die 

Ergebnisse dieser Untersuchungen aus den Jahren 1992 bis 1994 werden vorgestellt 
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B. Meyer, K.-L. Nau 

Ciba-Geigy GmbH, Division Agro, FrankfurtJM 

Ciba Link - Erfahrungen mit dem System wiederbefüllbarer Kanister für Pflanzenschutz
mittel in der Praxis 

In der landwirtschaftlichen Praxis wird die sachgerechte Entsorgung der Leerembalagen 

von Pflanzenschutzmitteln trotz gründlicher Spülung immer problematischer. Eine 

Entschärfung dieser Situation können wiederbelüllbare Pflanzenschutzmittelbehälter 

bewirken. 

Der Ciba link ist ein wiederbefüllbarer Kanister. Das gesamte System besteht aus drei 

Komponenten: 

1. dem durch einen Ventilkopf verschlossene Ciba Link-Behälter 

2. der Befülleinheit zum Belüllen des Ciba Link 

3. dem an der Pflanzenschutzspritze installierten Entleerungsadapter zum 

Entleeren des Ciba Link 

Das System ermöglicht die kontaminationsfreie Abfüllung eines Pflanzenschutzmittels aus 

einem Großgebinde und die Dosierung in die Pflanzenschutzspritze. Ein geschlossenes 

System ist realisiert. 

Das Ciba Link-System wurde in der Frühjahrssaison 1994 im Rahmen eines Pilotprojekts 

in 15 Großbetrieben in den neuen Bundesländern einem Praxistest unterworfen. VerwenM 

det wurde das Getreidefungizid Simbo, das in 200 1 Stahlfässern angeliefert wurde. 

Die Vorteile des Systems bestehen in der reduzierten Menge an Leerembalagen, in einer 

sehr genauen, einfachen und schnellen Mitteldosierung in die Spritze und durch das ge

schlossene System in der deutlich verringerten Anwenderkontamination. 

Die in dem Projekt abzuklärenden Fragestellungen waren: 

1. Ist das Ciba Link-System in Großbetrieben praktikabel? 

2. Sind die Vorteile für Großbetriebe relevant bzw. meßbar? 

Dargestellt werden die Eriahrungen der beteiligten Betriebe und Versuchsergebnisse zur 

Anwenderkontamination, Dosiergenauigkeit und Zeitbedarf. 
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H. Gröner und R. Frank 

BASF AG, landwirtschaftliche Versuchsstation, 67117 limburgerhof 

Untersuchungen zur Verteilung von dispersen Pllanzenschutzmilleln in llusbringungsgerälen mi! 

einem neuen Testsystem 

Da die meisten Pflanzenschutzmittel in Form einer Spritzbrühe ausgebracht werden, muß es Ziel einer 

jeden Produktentwicklung sein, sowohl optimale Lagerfähigkeit zu erzielen, als auch eine reproduzier· 

bare und optimierte Qualität während der Applikation zu garantieren. Wichtige Bewertungsmerkmale 

sind daher die Oispergierungszeit und der Dispergierungsgrad des in Wasser eingetragenen Produktes. 

Zur Bewertung dieser Eigenschaften wurde bei der BASF ein laseroplisches, photometrisches 

Meßsystem entwickelt, das erlaubt, den Dispergierungsverlau! qualitativ und quantitativ zu erfassen. 

Die Technik beruht auf dem Prinzip der Rückstreuung. Neu an dieser Entwicklung ist die Vereinigung 

von Beleuchtungs· und Empfängereinhert in einer Zelle. Neben der Faseroptik wird eine Datenerlassung 

und -verarbettung benötigt. Der Vorteil dieser Optikeinhei!, die bevorzugt mit Weißlich! und 200 µm 

Quarzlasern arbeitet, besteht darin, daß durch die parallele Anordnung von Sender und Detektor kein 

Licht auf direktem Wege von den Sendefasern zu den Empfangsfasern gelangen kann und das 

Signalniveau somit für kiare Lösungen null ist. Das Gerät vermeidet damit aui einfache Weise die 

Einflüsse einer von der Beleuchtung herrührenden Nullpunktsdri!t, die bei kommerziellen Trübungs· 

meßgeräten zu Problemen führen kann. 

Das von der Sendefaser ausgehende Licht wird von der Suspension an Partikeln mehrtach reflektiert, 

gestreut und teilweise von ihnen absorbiert. Dadurch ist das Sensorsignal ein Maß für die "optische 

Oberfläche" der in der Suspension enthaltenen Partikel. Allerdings wird nur der Lichtanteil verwendet, 

der als Rückstreuung wieder zum Detektor gelangt. Mtt dem Sensorsystem ist eine on-line· 

Bestimmung des Dispergierverlaufs möglich. Dadurch können verschiedene Ausbringungsgeräte 

qualitativ verglichen werden. Durch eine Kalibrierung des Sensorsignals mittels Verdünnungsreihe ist 

außerdem eine on-line·Bestimmung der Produktkonzentration möglich. Beispiele zur Bewertung dieser 

neuen Meßapparatur werden gegeben. 
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G. Bäcker* und H. Bleifeid** 

* Fachgebiet Technik, Forschungsanstalt Geisenheim 
** AgrEvo, Zentrale Feldentwicklung, Versuchsstation Hattersheim 

Stand der Recvclingtechnik bei der Pflanzensdrntzmittelapplikation im Wein
und Obstbau 

Mit dem Tunnelspritzverfahren, dem Kollektorverfahren und dem Reflektorverfahren 
werden der Praxis künftig drei verschiedene Lösungen zur Rückgewinnung nicht an
gelagerter Sprühteilchen bei der Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln in Raumkul
turen zur Verfügung stehen 

Beim Tunnelsgedit wird die Kultur grundsätzlich von beiden Seiten behandelt. 
Während im Weinbau in der Regel auf einen Trägerluftstrom verzichtet wird, sind bei 
der Obstbauversion zur Unterstützung des Tropfentransportes Tangentialgebläse in 
die Tunnelwände integriert. Die über.viegend als zeilenüberfahrende Nachläufer aus
geführten Geräte verfügen über eine sehr gute Fahrstabilität. Das Kollektorsystem 
bietet die Möglichkeit, vorhandene Sprühgeräte, unabhängig von der Gebläsebauart, 
zu Recyclinggeräten umzurüsten. Die Einsatzgrenzen des Kollektor,;erfahrens hängen 
in erster Linie von der Fahrstabilität des Grundgerätes ab. Bei entsprechender Füh
rung, Achslastverteilung und Bereifung des Grundgerätes ist der Einsatz dieser Tech
nik selbst unter schwierigen Geländeverhältnissen möglich. Das in Verbindung mit 
dem Tangentialgeb!äse konzipierte Reflektorprinzip erfodert aufgrund der strö
mungstechnisch bedingten räumlichen Zuordnung von Gebläse und Reflektor eine von 
der üblichen Sprühgerätekonzeption abweichende, möglichst weit vorn befindliche 
Gebläseposition. Ein neu entwickeltes Gesamtkonzept, das vor allem auch die Gerä
tehandhabung wesentlich vereinfacht, trägt dieser Erfordernis Rechnung. 

In der applikationstechnischen Leistung unterscheiden sich die drei Verfahren kaum. 
Nach derzeitigen Stand der Entwicklung können im Weinbau je nach Vegetationssta~ 
dium bis 75 % der ausgebrachten Flüssigkeitsmenge zurückgewonnen werden. Über 
die gesamte Vegetationsperiode sind damit Mitte!einsparungen von 40 bis 50 % 
möglich. Auch im Obstbau können je nach Anbausystem bis zu 40 % an Pflan
zenschutzmitteln eingespart werden. Neben dem vordergründigen Ziel der Einsparung 
von Pflanzenschutzmitteln bieten diese Verfahren auch durch die drastische 
Einschränkung der Abtrift entscheidende Vorteile. Sowohl in Rebkulturen als auch in 
Obstanlagen wird beim Einsatz von Recyclinggeräten die Abtrift im Vergleich zu 
herkömmlichen Verfahren um etwa eine Zehnerpotenz reduziert. Damit können 
Recyclinggeräte in die Kategorie der abtriftarmen Applikationstechniken eingestuft 
und infolgedessen mit geringeren Abstandsauflagen zu Gewässern belegt werden. 
Auch durch die Reduziernng der Bodenbelastung innerhalb der behandelten Parzelle 
wird ein wesentlicher Beitrag zur Verminderung umwe!tbelastender Faktoren beim 
Pflanzenschutz in Raumkulturen geleistet 
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G. Menschel 

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, 
Fachgruppe Chemische Mittelprüfung, Braunschweig 

Bewertung der Ergebnisse zur Gleichmäßigkeit der Verteilun~ von 
flüssig applizierten Beizmitteln an Getreide gemäß CIPAC ~ M:e 
thode MT 175 (Provisional method_"J993). 

Aufgrund Anhang III der EG-Richtlinie 91/414/EWG vom 15. Juli 1991 
über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln, Teil A

1 
Punkt 

2 .10 ist die Verteilung von Pflanzenschutzmitteln auf dem 
Zielorganismus zu prüfen. Für Saatgutbehandlungsrnittel steht seit 
der CIPAC-Tagung 1993 in Paris eine vom Deutschen Arbeitskreis für 
Pflanzenschutzmittel Formulierungen (DA.PF) eingebrachte und durch 
einen internationalen Ringversuch getestete Prüfmethode zur 
Verfügung. 
In einem Laborbeizgerät werden die Beizmittel mit Hilfe eines 
Rotationszerstäubers über das zertifizierte Saatgut verteilt" Die 
Gleichmäßigkeit der Verteilung der Beize von Korn zu Korn wird 
kolorimetrisch über den Farbstoffanteil im Mittel bestimmt. Hierzu 
werden die in einem gängigen Lösungsmittel löslichen Beläge von 
100 repräsentativen Körnern extrahiert und quantitativ ermittelt. 
Einige Ergebnisse, die im Zusammenhang mit dem internationalen 
Ringversuch und dem deutschen Zulassungsverfahren ermittelt 
wurden, werden vorgestellt. Hieraus läßt sich folgendes 
Bewertungsschema aufstellen, welches sich anschaulich mit Hilfe 
von Boxand-Whisker-Plots darstellen läßt. 

% Belagsmenge pro Korn 

0 100 200 300 

___ _L__ 

Median 
Xmin X25 1 X75 Xmax 

--L 

Mit Hilfe dieser Darstellung können mehrere Meßreihen leicht 
miteinander verglichen werden, 

Folgende Bewertungsgrenzen lassen sich aufgrund der technischen 
Gegebenheiten und biologischen Voraussetzungen aufstellen: 

1. > /= 90 % der Körner sollten in ihrer Belagsmenge nicht mehr 
als 50 % vom Mittelwert abweichen. 

2. Möglichst kein Korn sollte weniger als 50 % Belag vom Mit
telwert aufweisen. 

*) Collaborative International Pesticides Analytical Council 

Mitt. a. d. Biol. Bundesanst. H. 301, 1994 



462 

Stefan Eckert 

Lech1er GmbH+ Co KG, Höhenstrasse 24, 0-70736 Fellbach 
Telefon: 0711/5853-449 

Entscheidunoskriter1en fUr die Düsenauswahl 
bei Feldspritzen (Kurzfassung) 

Durch gezielte Anpassung der Ausbrlngtechnik an die jeweilige Applikation können 
abdriftbedingte Wirkstoffverluste eingegrenzt und damit der 
Pflanzenschutzmittel-Einsatz reduziert werden. 
Das Funktionselement Düse hat dabei wesentlichen Einfluß auf Aniagerungsrate und 
Belagsstruktur und damit letzlich auf den biologischen Bekämpfungserfolg. Mit 
der Auswahl des richtigen Düsentyps kann die Höhe des Flüssigkeitsaufwands sowie 
die Zerstäubungscharakterist·lk in Bezug auf die jeweils unterschiedlichen 

Zie1f1ächen optimiert werden. 

Entscheidungskriterium Parameter 

FLÄCHENLEISTUNG Vers eh I eiß-

verhalten 

-

FLUSSIGKE!TSAUFWANO Llter 
je 

Hektar 

ZERSTÄUBUNGSCHA- Tropfenspek-

RAKTERIST!K trum grob/ 

mittel/fein 
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Forst/Öffentliches Grün 

AWuW 

Biologische Bundesanstalt für land- und Forstwirtschaft, 
Institut für Pflanzenschutz im F orsl, Braunschweig 

Wohin geht der Weg im chemischen Forstschutz? 

Die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln im Forst ist bekanntermaßen gering. Darüber 

hinaus ist ein Mittelbedarf, der sich auf größerer Fläche nach dem Massenwechsel von 

Schadorganismen richtet, mit Unsicherheiten behaftet und nur schwer vorausschauend zu 

kalkulieren. Die Anforderungen an die Präparate hinsichtlich der Umweltverträglichkeit 

sind sehr hoch. Ihr Einsatz wird gerade im Forst von einer zunehmend kritischen Öffent

lichkeit empfindsam in Frage gestellt. So gibt es ohnehin nur noch wenige spezifische 

chemische Forstschutzmittel, und von Ausnahmen abgesehen lohnt es sich für die chemi

sche Industrie nicht mehr, für diesen Markt neue, spezifische Formulierungen zu ent

wickeln. 

Hinzu kommt, daß in dem sensiblen Forstschutz-Bereich gelegentlich auch zugelassene 

Mittel aus politischen Erwägungen mit lokalen Anwendungsverboten belegt werden 

(Dimilinverbot gegen Schwammspinner), andererseits aber kalamitätsbedingte Forderun

gen nach Anwendungsmöglichkeiten außerhalb der Zulassung erhoben werden 

(Maikäferbekämpfung). Erstmalig ist in diesem Jahr mit landesinterner Ausnahmegeneh

migung ein Insektizid ohne spezifische Zulassung im Forst großflächig aus der Luft aus

gebracht worden. Nur durch diese mutige, unbequeme Entscheidung der Verantwort

lichen war es möglich, 2000 ha Kiefernbestände vor dem Absterben durch Spanner-Fraß 

zu retten. 

Gegen Schadinsekten mit ausgeprägtem Massenwechsel werden Pflanzenschutzmittel in 

der Forstschutzpraxis heute ökologisch motiviert angewendet. So wichtig die nachhaltige 

Holzproduktion global gesehen werden muß, gilt es doch in erster Linie, Waldbeständen 

mit ihren viefältigen Funktionen bei selten auftretenden Kalamitätsfällen ein überleben zu 

sichern. Der vielfach geforderte völlige Verzicht auf Pflanzenschutzmittel im Forst 

(sogenannte Nulloption) ist somit ökologisch nicht vertretbar. Die derzeitige Situation be

züglich Verfügbarkeit und Anwendbarkeit von Forstschutzmitteln ist aus den genannten 

Gründen unzureichend. Es sollte überlegt werden, ob ein Instrumentarium für kalamitäts

bezogene Fallbewertungen konzipiert werden kann. Dafür wären klare Rahmenbedingun

gen zu schaffen. 
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H. Schröter und H. Seheishorn 

Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, 
Abteilung Waldschutz, Freiburg i. B. 

Sturmschäden 1990 und nachfolgender Borkenkäferbefall - Eine Studie auf einer Sukzes
sionsfläche in Baden-Württemberg 

Nach der Sturmkatastrophe 1990, bei der allein in Baden-Württemberg 15 Mio. Fm 

Schadholz anfielen, ergab sich eine Diskussion, ob eine Aufarbeitung von Schadholz

flächen aus Forstschutzgründen überhaupt notwendig sei. 

Eine 18,5 ha große Waldfläche im Forstbezirk Ellwangen-West (Hauptbaumart: Fichte 

= 82 % ) , auf der durch die Orkane im Februar 1990 hohe Sturmholzanfälle zu verzeich

nen war, wurde im November 1990 von der Landesforstverwaltung Baden-Württemberg 

zum Bannwald ( =Totalreservat) erklärt, um dort natürliche Sukzessionen zu untersuchen. 

Hierdurch ergab sich die Möglichkeit, auch die ungestörte Ausbreitung des nachfolgenden 

Borkenkäferbefalls, hauptsächlich durch den Buchdrucker (Ips typographus), auf dieser 

Fläche zu untersuchen. In die Untersuchung einbezogen wurden die in einem Umkreis von 
ca. 500 m liegenden bewirtschafteten Waldflächen, auf denen eine konventionelle Borken

käferbekämpfung ( = Einschlag und Entseuchung der befallenen Fichten) durchgeführt 
wurde. 

Die Sturmwurffläche im ausgewiesenen Bannwald umfaßte ca. 10 ha mit ca. 3. 700 Fm 

Fichten-Schadholz. Dieses wurde im Laufe der Jahre 1990 und 1991 von Buchdruckern 

besiedelt. Ausgehend von diesem Schadholz kam es bereits 1991 zum Befall stehender 

Bäume. Dabei vergrößerte sich die Fläche mit Stehendbefall auf der Bannwaldfläche von 

1991 bis 1994 von 0,2 ha auf 4,5 ha mit einem Schadholzanfall von 100 Fm (1991) auf 

2.500 Fm (1994). Außerhalb der Bannwaldfläche vergrößerte sich die Schadfläche von 

14 Käfemestem mit LlOO Fm (1991) auf 50 Nester mit ca. 6.000 Fm (1994). 

Um den Befallsdruck auf den Wirtschaftswald abzusenken, wurden zusätzlich am Rand 

der Bannwaldfläche jeweils von Frühjahr bis Herbst 18 Pheromonfallen aufgestellt und 
regelmäßig kontrolliert. 

Schon vor Abschluß der Untersuchung zeigt es sich, daß das Belassen größerer Fichten

Schadholzflächen, die mit Buchdruckern besiedelt sind, ein großes Gefahrenpotential für 

die umliegenden Fichtenbestände darstellt. 
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Die DisJi;:ussionen über das Ausmaß der Schädigungen und die 

Zukunftsaussichten unseres Waldes werden seit einigen Jahren 

kontrovers und oft emotional geführt. Von keiner Seite können 

hierbei jedoch die Schadsymptome negiert werden, wobei speziell 

durch Borkenkäfer vielfach gravierende Folgeschäden verursacht 

werden. Eine Möglichkeit der Abhilfe besteht durch den gezielten 

Einsatz von Insektiziden im Rahmen der integrierten Bekämpfung. 

Zur Beantwortung sich aus der Anwendung eines Insektizids, hier 

speziell eines Pyrethroids, in der forstlichen Praxis ergebender 

Fragen, wurde ein umfassendes Versuchsprogramm entworfen, bereits 

praktisch durchgeführt und von den deutschen Zulassungsbehörden 

abschließend positiv bewertet. 

Das Design beleuchtet die Eintragspfade iAbdrift' und 'Run-Off' 

unter Variation der praktischen Versuchsbedingungen. Hierbei 

wurden sowohl praxisübliche als auch %worst-case 1 Bedingungen 

gewählt. Über diese Ergebnisse zur Exposition hinaus wurden 

Untersuchungen zur Wirkung auf terrestrische und aquatische 

Organismen integriert und die Ergebnisse mit denen der 

entsprechenden Laborstudien verglichen. Die Gegenüberstellung der 

aquatischen Toxizitätsdaten mit Betrachtungen der Expositions

situation im forstlichen Bereich stellte die Basis der Bewertung 

eines potentiellen negativen Einflusses auf den Naturhaushalt bei 

Anwendung dieses Pyrethroids im Forst dar. 
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Forstliche Versuchs- und Fornehune,;ai1sialt Baden"·Württemberg, 
Abtellung Waldschutz 

Massenvermehrungen des werden in erster Linie durch die Wirkung von 

und. Parasitoiden beendet. Bei den Gradationen in Baden-Württem-

1986 bzw. 1993 aufgrund starker - vor allem durch Tachinen - und der Kernpo-

lo Kehl wurden 1986 und 1992 Kempolyederviren (LdNPV) in Form des amerika

nischen Produktes MGypchekn künstlich in eine SchwammspümerpopuJation eingebracht 

Im Raum Karlsrnhe - Heilbronn herrschte 1994 das zweite Emptionsjahr. Erwar-

kam es auch hier im späten Raupenstadium zum Kollaps der Populationen. Unsere 

sollten fol!ge,11de 

Wie entwickelt slch die 

beantworten: 

in Beständen, die zuvor .nicht künstlich mit Viren konta~ 

miniert wurden? 

Die drei. Versuchsflächen waren bereits im Jahr 1993 stark vom Schwammspinner 

befallen< Für 1994 war Kahlfra.ß prognostiziert. In diesen Beständen wurden während der 

gesamten im Abstand von ca. l O Tagen jeweils 100 Schwammspinnerraupen 

sammelt, im Bestand einzeln in mit We.izenkeimdiät versehene Becher eingesetzt und im Labor 

bis zum Tod bzw. dem Erreichen des Adultstadiums gehalten., Die Tode..-;ursache verendeter 

Raupen wurde ermittelt und die Mort.alitätsrate berechnet 

Von Anfang Mai bis Ende Juni nahm die Mortalität in den Raupen-Stichproben von unter 10% 

bis armähemd 100% zu. In jedem Bestand waren Kernpo1yederviren beteiligt. Die Bedeutung der 

Ld.NPV-Epizootie im Massenwechsel des Schwammspi1mers in Mitteleuropa und die Möglichkeit, 

sie künstlich auszulösen, wird diskutierL 
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A. Bru-gner 

Novo Nordisk A.S. Bagsvaerd 1 Dänemark, (Informationsbüro Wien) 

FORAY 48 B - Wirkungsvolle Schwammspinnerbekämpfung mit 
Bacillus thuringiensis 

Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Btk} ist seit der Jahrhun
dertwende bekannt und findet auch schon jahrzehntelang in ver
schiedensten Anwendungsbereichen Verwendung. Der Einsatz im Forst 
war bis vor kurzem begrenzt, B.t. galt als wenig wirkungssicher 
und daher bei hohen Eefallsdichten als riskant. 

Die Wirkungsweise von Bacillus thuringiensis ist sehr selektiv. 
Der aktive Bestandteil, ein Proteinkristall, reagiert mit einer 
spezifischen Rezeptor-Enzym-Kombination des Insektendarm.es. Orga
nismen, die nicht die entsprechenden Kombination von Verdauungs
enzymen und Rezeptoren aufweisen, werden nicht beeinflußt. 

Durch zunehmendes Umweltbewußtsein (ein ganz besonderes Augenmerk 
liegt hier ja auf dem Wald) hat de:.r Wirkstoff wieder größere 
Bedeutung erlangt. Die USA und Kanada waren dabei die ersten in 
einer weltweiten Entwicklung. 

Die Aufwandmengen wurden dem jeweiligen Schädling angepaßt; aber 
auch neue Formulierungskonzepte, die besonders eine verlängerte 
Wirkungsdauer und gute Regenfestigkeit bewirken, haben zu einer 
wesentlichen Verbesserung der Wirkungssicherheit beigetragen. Dies 
ist bei Formulierungen auf Wasserbasis (Foray 48B) besonders der 
Fall. Die wesentlichen Vorteile, nämlich die hohe Selektivität, 
Schonung der Nichtzielorganismen, und die kurze Verweildauer in 
der Umwelt bleiben dabei natürlich erhalten. 

Weiters wurden völlig neue Sprühtechniken entwickelt, die beson
ders bei der Ausbringung von Foray 48B vorteilhaft sind. Die 
unverdünnte Applikation durch Rotationszerstäuber (ULV} produziert 
hochkonzentrierte Tropfen. Dadurch nimmt die Raupe die lethale 
Dosis noch vor dem Fraßstop auf, nämlich beim ersten Biß. 

Foray 48B ist seit Jahren das wichtigste Produkt gegen den 
Schwammspinner in den USA und Kanada 1 wird aber auch in den euro
päischen Ländern, wo der Schwammspinner regelmäßig bekämpft wird, 
mit großem Erfolg verwendet. Erste Einsätze in Deutschland haben 
diese Ergebnisse bestätigt. 
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D. Seemann 

Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden~Württemberg 
Abt. Waldschutz, Freiburg i. B. 

Stand der Untersuchungen zum Rindenkrebs der Eßkastanie in Südwestdeutschland 

Der Rindenkrebs der Eßkastanie Cryphonectria parasitica (Murill) Barr, Syn. Endothia parasitica 

(Murill) And. & And., wurde erstmals in Deutschland im Mai 1992 in Bottenau (Ortenaukreis) 

festgestellt. Bei der Suche nach weiteren Herden in unserem Zuständigkeitsbereich wurden in der 

Folgezeit weitere Funde in Sasbachwalden (Ortenaukreis) und in Frankweiler (Landkreis Südliche 

Weinstraße) gemacht. 
Das ca. 1 ha große isoliert stehende Kastanienwäldchen in Bottenau ist vollständig durchseucht. 

In Sasbachwalden ist ein Gebiet mit beigemischter Kastanie von ca. 15 ha gering bis stark be

troffen, in Frankweiler sind 0,6 ha Kastanienwald stark durchseucht. Anhand von Untersu

chungen an Stammscheiben liegt der zweifelsfrei bestimmte Befallsbeginn auf allen Flächen zwi

schen den Jahren 1985 und 1989. Nicht zweifelsfrei bestimmte Zeitpunkte des Beginns und Hin

weise auf Entnahmen von abgängigen Kastanien durch die Waldbesitzer lassen aber auf einen 

früheren Befallsbeginn schließen. 

Bisher abgeschlossene mykologische Untersuchungen von 372 Isolaten ergaben zwei Kompatibi

litätsgruppen. Die lsolate aus Bottenau und Sasbachwalden gehören der gleichen Gruppe (D l) an, 

während die Isolate aus Frankweiler eine eigene Gruppe (D U) bilden. Ein Vergleich mit 

Kompatibilitätsgruppen aus der Schweiz ergab eine Übereinstimmung der Schweizer Grnppe I mit 

D 1. An 215 lsolaten wurden Virulenztests durchgeführt. Dabei wurde in hypovirulenter Stamm 

gefunden. Er gehört der Gruppe D l an. 

Auf allen drei Flächen wurden die befallenen Bäume gefällt, das nekrotische Material weitgehend 

verbrannt. Ziel der Sanierung war zum einen Gewinnung von Untersuchungsmaterial und zum 

anderen eine Absenkung des Infektionsdrucks. Eine Ausrottung des Pilzes ist damit nicht mög

lich. 
Mit dem Fund des hypovirulenten Stammes wäre the.oretisch die Möglichkeit einer biologischen 

Bekämpfung gegeben. 
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B. Metzler 

Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg 

Abt. Waldschutz, Freiburg 

Besiedelung von nassem Fichten-Splintholz dm:eh den Hallimasch 

Etwa drei Jahre nach Einlagerung von Sturmholz in Beregnungspolter mehrten sich Berichte 

über periphere Splintholzfäulen. Das geschädigte Holz wies subcorticale Rhiwmorphen so

wie orangerote Flecken mit schwarzen Demarkationslinien auf. Hier konnte regelmäßig 

Annillaria mellea s.l. isoliert werden. Überraschend war vor allem die Tatsache, daß auch 

fehlerfrei beregnete Polter von der Fäule betroffen waren. 

Es ist ist leicht vorstellbar, daß Stämme mit subcorticalem Hallimasch-Befall unerkannt mit 

eingelagert worden sind. Während die meisten Holzzerstörer durch die Beregnung unter

drückt werden können, breitet sich der Hallimasch zunächst durch Rhizomorphenwachstum 

mit hoher Geschwindigkeit unter der Rinde aus, noch ohne das Holz nennenswert anzugrei

fen. 

In einer weiteren Phase werden die Holzstrahlen besiedelt, die mi.kroaerob verwertbare 

Nährstoffe enthalten. Jetzt beginnt der P:ilz in der Nähe dieser Holzzstrahlen radial verlau

fende Kompartimente zu bilden, indem er Hyphen-Zellen aufbläht und so mauerförmige 

Barrieren quer durch die Tracheiden erzeugt. Die eigentliche Fäulnis beginnt erst, nachdem 

es dem Hallimasch gelungen ist, das Wasser aus diesen Kompartimenten zu verdrängen. 

Dies ist möglich durch die pilzlich verstärkte Versauerung des Holzes auf pH 4, womit im 

Wasser gelöstes C02 in die Gasphase gedrängt Mrd. Durch sommerliche Erwärmung kann 

dieser Vorgang unterstützt werden. Sobald diese COi-Blasen groß genug werden um mit 

der Außenluft in Verbindung zu kommen, kann Luftsauerstoff ungehindert radial bis zu 

mehreren Zentimeter in das Holz eindringen. Damit wird eine Weißfäule möglich. 

Die Beregnung wird als Lagerungsmethode nicht in Frage gestellt, da es zur Zeit noch keine 

praktikable Alternative gibt. Aus heutiger Sicht erscheint je.doch eine Lagerungszeit von 

mehr als drei Jahren riskant, solange Hallimasch-Infektionen nicht unterdrückt werden 

können. 
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R Kehr und L Pehl 

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, 
Institut für Pflanzenschutz im Forst, Braunschweig 

M.y!s_ologische AsoE}kte der Langz_~.ßlagerunq von lJLlillll...9.l?:Saairud! 

Angesichts veränderter waldbau!icher Zielsetzungen und einem steigenden Bedarf an 

Laubholzjungpflanzen erlangt die zuverlässige Ernte und Lagerung großer Menge von 

Saatgut eine immer größere Bedeutung. Während die Aufbewahrung der meisten forst

lichen Saatgutarten kaum Probleme bereitet. ist das Saatgut großfrüchtiger Laubholz

arten, insbesondere von Suche und Eiche_ vor und während der Lagerung sehr anfällig 

für Schäden durch Verpilzung. 

Die Untersuchung verschiedener Teile der Früchte von Buche und Eiche ergab, daß 

sowohl das Pericarp als auch die Cotyledonen bereits zum Zeitpunkt der Ernte eine um

fangreiche Pilzflora aufweisen Die insbesondere bei der Eiche in der Praxis angewandte 

Heiflwasserbehandlung von Saatgut vor der Einlagerung vermag den Pilzbefall In tiefer

liegendem Gewebe besser zu reduzieren als im Bereich des Pericarps. Eine kurative 

Heißwasserbehandlung bereits gelagerter Saatgutpartien hat sich als weit weniger effektiv 

als die Behandlung von frischem Saatgut erwiesen. 

Für die Zukunft wird die Anwendung niederenergetischer Elektronenbestrahlung in Ver

bindung mit modifizierten Beizverfahren als Möglichkeit gesehen, die Pilzflora schwer

früchtiger Laubbaumarten erfolgreich zu reduzieren und eine im Rahmen physiologischer 

Grenzen optimale Lagerung zu erreichen. 
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HBraasch 

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, 

Dienststelle für wirtschaftliche Fragen und Rechtsangelegenheiten im Pflanzenschutz, 

Außenstelle Kleinmachnow 

Untersuchungen zur Pathogenität des Kiefernholznematoden (Bursaphe/enchus 

xylophilus) für verschiedene Koniferenarten unter mitteleuropäischen Freilandbedingungen 

Um die Einschleppung des in Europa nicht vorkommenden Kiefernholznematoden mit 

Koniferenholzimporten aus Nordamerika durch geeignete Quarantänemaßnahmen zu 

verhindern, ist eine sichere Kenntnis seines Wirtsspektrums eriorderlich. Es ist das 

Anliegen vorliegender Untersuchungen, den Wirtsstatus einiger nordamerikanischer Arten 

und die Gefährdung in Europa wachsender Koniferen besser zu kennzeichnen. Sämlinge 

von Pinus sy/vestris, Picea abies, Pseudotsuga menziesii und Tsuge heterophylla wurden 

im Juni 1993 im Freiland unter Quarantänebedingungen mit der r-Form und der m-Form 

von 8. xy/ophilus (Herkunft der lsolate Nordamerika) in den Spitzentrieb inokuliert. 

Während der 4-monatigen Versuchszeit herrschte relativ kühle und feuchte Witterung. Die 

Pathogenität der lsolate wurde vorher bei konstant 25 ·c an Pinus-Sämlingen geprüft, 

wobei alle inokulierten Sämlinge abstarben. Je nach lnokulat (r- bzw. m-Form) zeigte P. 

sylvestris zu 90 bzw. 80 %, P. abies zu 35 bzw. 20 %, P. menziesii zu 95 bzw 100 %, T. 

heterophylla zu 1 O bzw. O % Welkeerscheinungen. Bei Pinus reichten diese von Spitzen

welken bis zum Absterben der Pflanzen (1 O % bei Inokulation mit der r-Form), bei Picea 

traten nur sehr geringfügige Welkeerscheinungen am Spitzentrieb auf, bei Pseudotsuga 

gab es Spitzenwelken und Welken an Stamm und Zweigen unterhalb der lnokulations

stelle, Tsuga wies außer bei einer Pflanze mit umfassenden Welkeerscheinungen 

(Ursache fraglich) keine Symptome auf. Die Reisolation der Nematoden erbrachte einen 

abnehmenden lnokulationserfolg und gleichermaßen eine abnehmende Nematodendichte 

in der Reihenfolge Pinus, Picea, Pseudotsuga, Tsuga. In Relation zur Symptomausprä

gung zeigte sich, daß auch unter mitteleuropäischen Freilandbedingungen Schäden an P. 

sy/vestris und P. menziesii möglich sind. Der Nematode kann mit Holz von P. sylvestris, P. 

abies und P. menziesiiverschleppt werden. T. heterophylla ist offenbar eine wenig ge

eignete Wirtspflanze, in geringer Anzahl bestand 8. xylophi/us jedoch über den Versuchs

zeitraum in den Sämlingen fort. Die Untersuchungen werden fortgesetzt. 
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U. Ahrens und E. Seemüller 

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft 

Institut für Pflanzenschutz im Obstbau, Dossenheim 

Nachweis von MLOs in verfallskranken Eichen 

Die Ätiologie des weitverbreiteten Eichensterbens ist nicht eindeutig geklärt. Es werden 

verschiedene biotische und abiotische Faktoren verantwortlich gemacht, von denen angenonunen 

wird, daß sie oft im Zusammenwirken die Schäden hervonufen. Eine Reihe von Symptomen sowie 

der epidemiologische Charakter der Krankheit sprechen auch für einen Befall durch 

pflanzenpathogene Mycoplasmen (I\1LOs), die in Zukunft als Phytoplasmen bezeichnet werden 

sollen. Zur Prüfung einer Phytoplasma-Ätiologie wurden 10 aus München, Göttingen und 

Braunschweig stammende Bäume von QuerC1.ts robur (Stieleiche) mit Vergilbungserscheinungen 

unter Anwendung der Polymerase-Kettenreaktion auf eine Phytoplasma-Infektion untersucht. Dabei 

konnte zunächst unter Verwendung von "breit detektierenden" ribosornalen Primem aus DNA

Extrakten von 2 verfallskranken Eichen ein Phytoplasma-spezifisches Fragment amplifiziert werden. 

Durch Sequenzierung eines ca. 500 bp langen Teilstücks dieses Fragments vom 3'-Ende des 16S 

rRNA-Gens wurde durch Sequenzvergleich mit den bekannten Phytoplasrnen und verschiedenen 

anderen Prokaryoten ein Primerpaar ausgewählt, mit dem die in Eiche vorkommenden 

Phytoplasrnen spezifisch detektiert werden konnten. Mit diesen Primern war es möglich, in 4 

weiteren Eichen einen Phytoplasma-Befall festzustellen. Mit beiden Primerpaaren konnte die 

Nachweis-empfindlichkeit durch eine Hybri-disierung der Amplifikate mit einer internen Oligo

nukleotidsonde deutlich gesteigert werden. Die Phytoplasma-befallenen Bäume, die aus München 

und Göttingen stammten, unterschieden sich von den anderen dadurch, daß sie neben einer 

Vergilbung auch Absterbeerscheinungen zeigten. Die an den beiden Standorten nachgewiesenen 

Phytoplasmen waren genetisch sehr einheitlich. Sequenzana1ysen ergaben, daß der in Eiche 

nachgewiesene Organismus mit den europäischen Steinobstphytopiasmen und dem Erreger der 

Apfeltriebsucht nahe verwandt ist. Über die ätiologische Bedeutung des Nachweises besteht noch 

keine Klarheit. 
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A Kolk'', R. Kubiak'' and KW Eichhorn" 

:J Brandenburgische Technische Universität Cottbus, 
Lehrstuhl Bodenschutz und Rekultivierung, Cottbus 

2
) Staatliche Lehr- und Forschungsanstalt für Landwirtschaft., Weinbau und Gartenbau, 

Fachbereich Phytomedizin, Neustadt a.d. Wstr. 

Mehrjährige Untersuchungen zur Beeinflussung der mikrobiellen Biomasse von Waldböden 
zweier verschiedener Standorte d1.n1ch Kompensationskalkungen 

Seit Anfang der achtziger Jahre wurden als Maßnahme zur Neutralisation bz-1 . .v Reduktion fortgesetzt 

anfallender Säureeinträge aus der Luft, zur Unterstützung der biologischen Kreislaufsysteme, Vita~ 

litätsförderung der Waldvegetation sowie zu vorbeugendem Sickenvasserschutz verstärkt langsam 

und nachha1tig wirkende Oberflächenkalkungen durchgeführt (Schüler 1992). Aus bodenmikrobio

logischer Sicht wurden diese Kompensationskalkungen kritisch betrachtet, da man befürchtete, durch 

eine ka!kungsbedingte Anhebung des Boden-pH-Wertes die EntMcklung der Bodenmikroflora und 

damit verbunden die Humusmineralisation sowie eine mögliche Freisetzung von Nitrat und Schwer

metallen stark zu fördern. Im Rahmen eines Versuchsprojektes der Forstlichen Versuchsanstalt 

Rheinland-Pfalz, Trippstadt wurde von 1989 bis 1993 an den Standorten Idar-Oberstein (69-jähriger 

Fichtenbestand; rohhumusartiger Moder (Oh) bzw. lehmiger Sand (A,J] und Hochspeyer [63-jähriger 

Kiefern-Bestand mit unter- und zwischenständiger Buche; rohhumusartiger Moder (On) bzw. Sand 

(;\)], die Beeinflussung der mikrobiellen Biomasse in der Oh-Auflage und dem Mineralboden (,i\; 

0-5 cm) durch je 10 bvN. 13 verschiedene Kalkungsvarianten untersucht, die sich hinsichtlich Art 

und Menge des ausgebrachten Materials soVvie in der Art der Ausbringung voneinander unter

schieden. Vier Jahre nach Ausbringung der Puffersubstanzen wurden kalkungsbedingte und im 

Vergleich zur Kontrolle signifikante Unterschiede im pH-Wert bnv. der mikrobiellen Biomasse am 

Standort Idar-Oberstein ausschließlich in der On-Auflage und am Standort Hochspeyer in beiden un

tersuchten Horizonten (s.o.) verzeichnet. In der forstlichen Pnucis üblicherweise ausgebrachte Kalk

ungsvarianten mit 3 t/ha Dolomit-Muschelkalk oder Forsthüttenkalk führten auf beiden Ver

suchsflächen nicht zu einer Beeinflussung der mikrobiellen Biomasse. Eine Zunahme derselben v,rurde 

im Zusammenhang mit kalk:ungsbedingten Erhöhungen des pH-Wertes von mehr als 0,5 Einheiten 

(Ausgangs-pH: 2,98) nur am Standon Idar-Oberstein und in Kalkungsvarianten verzeichnet, die mit 

5, 9 und 15 t/ha ausgebrachter Puffersubstanz wesentlich höher dosiert waren als in der forstlichen 

Praxis üblich. Die Ergebnisse aus dieser Untersuchung bekräftigen somit, daß eine effektive KaUamg 

standortspezifisch und an die jeweils herrschenden Bedingungen angepaßt erfolgen muß_ 

Literatur: SCHÜLER G. (1992); Der vergleichende Kompensationsversuch mit verschiedenen Puffersubstanzen zur 
Minderung der Ausv.irkungen von Lu:ftschadstoffeinträgen in Waldökosystemen. Mitt. aus der FVA Rheinland-Pfalz, 
21. 5-26. 
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H. Balder 

Pflanzenschutzamt Berlin 

Laubbaume werden auf vielfältige mechanische Weise an \:Vurzeln. insbesondere run Straßenstandort verkVl 
Dabei kann es sich lediglich um Beschadigungen der Wurzelrinde ha11ddR im Zusammenhang nut 
Bauarbeiten werden jedoch meist die \Vmzdn gekappt Reaktionen der Wuu.dn auf rnechamschc 
Beschädigungen v.urden bislang nur ·werng untersucht ihr '\/erstandms ist jedoch Grundvoraussetzung für die 
Entw1ddung schonender Wuueldngriffe als PräYenlivmaßnahme. 1..B l~i guiclten Kappungen, Anlage YOn 
VVurzcJ-,,.-orhängen oder Großbaumverpflanzungen. Dew,citcren müssen sich effektive Behandlungsmaßnahmen 
1m Schaderrsfall an diesen Erkenntnissen orientieren 

An s1andardisicrtcn Vcr!et.nmgcn der Wur:rclnndc wurde bei Roktche ((h,ercu.,· rv.bro L.) g1eze1gt <laß bei 
dieser Schädtgungsforrn das betroffene Hol;:gev,ebc. meist der Jlmgstc Jahrring_ die Verletzung effokti\ 
abzuschotten vennochtc Verf:.i.rbungen und !nfektionen mit holaerstörcnden Pilzen wmdcn auf kleinsten 
Raum begrenzt Ein "Gesundsclmcidcn" sollte daher möglichst unterbleiben Die Behandlung nut 
marktg3.ngigen Wundvcrschlußmittcln hatte auf diesen Effekt keinen fördernden Emfluß. pJ-rv1otoxische Mittel 
wte Desinfcküo11s- oder Holzschutzmittel beein.trächüg1en dagegen die Wundheilung 

Nach Kappungcll entstanden trichlerförmige \.'erfä.rbungcn_ die sich im Kem je nach Baumart untcrsch1ediich 
weit in das \.Vur;,dinncre ausddmtcn, während sie ;;um jüngsten fahrring bin aufgrund vcrbcssct1er 
Abschottung zunehmend geringer ausfielen. Wurden die Kappungen von Großmaschinen hervorgerufen, so 
fordc111::n die damit einhergehenden Risse im Holzkörper die Ausdehnung der Verfärbung Umgekehrt bc,.irktc 
ein Nachschneiden der Viuucln cmc geringere Vcrfärbungsintensität Em Nachschneiden vm maschinell 
\Crkv.ien Wnr1.dn 1st 1111 Rahmen der Baumpflege daher w empfchkn 

Ndx:n der Verfärbung des f-lolzes konnte stets an der SdmittstcJlc eine Besiedlung des \Vurzclgc,,ebcs mll 
holucrstörendcn PiJ/.en crrni!tcl! werden. Insbesondere bei maschinell vcrlc1zte11 Wurzeln fand eine schnelle 
und weitreichende Infektion statt. ein Nachschneiden bevdrkte auch hier eine -verbesserte Kompart1mentlemng 
Bei allen Versuchsansätz.cn wt1rde mncrhalb der ein- bis dreijährigen Umcrsuchlrngsphasc insgesamt eine gute 
Abschottw1g erne\t. !angfriStJge Untersuchungen müssen jedoch noch die Bcs!iindigkdt dc1 
KompartimcntJCrung belegen 

in der Rcgd trockneten Rrndc. Bast und Kambium an der Schnillstdlc zurück. Mil Zunahme der V./urzcldicke 
fiel dieser Prozeß immer unregelmäßiger aus. Besonders bei Weichhölzern ,nc Scheinakazie (Rohmia 
pseudoacocw) konnte em weitreichendes Zurücktrocknen beobachtet werden Die Behandlung mit 
Wunda;erschlußmittdn hatte auf diesen Prozeß wenjg Einfluß 

Nach V•iurzelkappung setzte eine Wurzelneubildung ein. wobd die Intensität mit der Wmzddicke schnell 
nach!Jcß. Bei Starkv,urzeln fand sie meist gar nicht mehr st:,tt. Es besteht eine direkte Korrelation Twischen der 
Wurzelneubildung und der Intensität der Verf:.-8.rbung und dem Grad der Zurücktrocknung. d h cme gute und 
schnelle Wurzelneubildung ermögltchtc eine effektive Abschottung. Die Wurzelneubildung '<Nar in Stamnmähe 
wescntheh intensi.ver als bei größerem Stammabstand. Sie v,urdc dmch humose Substrate nnd zusätzliche 
Wassernng dcutl!ch g:eförden 

Der Schmttführung kam rn den bisherigen \/ersuchsanssätzcn n.ur eine sehr geringe Bctkutung zu. Irn 
Gegensatz hierzu hatte der Jahreszeitpunkt der Verletzung einen dcu11ichcn Einfluß: Verletzungen im F1iihjah1 
µ,urdcn dfckti,.,cr abgeschottet als die im Winter den Banmen z:ugcfügtcn Wunden Weitere Untersuchungen ;;u 

dieser Problematik müssen folgen 
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T. Faber und <;. ~engonca 

Institut für Pflanzenkrankheiten, Abteilung Entomologie und Pflanzenschutz der Universität Bonn 

Freilanduntersuchungen über die Biologie der Napfschildlaus Pulvinaria regalis CANARD an Park~ 

und Alleebäumen im Bonner Raum 

Seit etwa fünf Jahren beobachtet man zum ersten Mal im Rheinland insbesonders an Roßkastanien-, 

Ahorn- und Lindenbäumen eine überaus starke Vermehrung der neu eingeschleppten Wolligen 

Napfschildlaus Pulvinaria regalis CANARD (Homoptera, Coccoidea). 

Die Zeiträume für Eiablage, Saugphasen, Wechsel der Lebensräume und das Auftreten von 

Männchen wurden an jeweils einem Rotblütigen Roßkastanienbaum (A esculus x camea) in drei 

unterschiedlichen Bonner Stadtteilen untersucht. Von März 1993 bis Mai 1994 erfolgten in 

wöchentlichen Abständen visuelle Kontrollen am Stamm sowie an Asten und .Blättern. Das Wachs

tum der Körperlänge von Jugendstadien wurde in monatlichen Abständen von Juni bis November 

1993 an jeweils einer befallenen Rotb1ütigen Roßkastanie, einem Bergahorn (A cer pseudoplatanus) 

und einer Winterlinde (Tilia cordata) anhand von Blatt- und Astproben im Labor ermittelt Bei einer 

Pu/vinaria-Popu1ation einer Rotblütigen Roßkastanie erfolgten von Anfang Juli bis Mitte April in 

zweiwöchigen Intervallen anhand von Blattproben Messungen von Körperlänge und Gewicht. 

Die Eiablage erfolgte von der vierten April- bis zur vierten Maiwoche auf den Stamm und die Äste. 

Die Crawler schlüpften von der dritten Mai- bis zur dritten Juniwoche und etablierten sich für den 

Rest des Sommers auf den Blättern. Bis zum Herbst entwickelten sich Männchen zu Erst- W1d 

Weibchen zu Zweitnymphen. Kurz vor dem Blattfall wanderten sie auf dünne Äste, wo sie ebenfalls 

Saft saugten und im April des nächsten Jahres das Adultstadium erreichten. Männliche Puparien 

waren relativ selten und nicht auf allen befallenen Asten zu beobachten. Die Entwicklung der 

Körperlänge von Jugendstadien zeigte von Juni bis September einen nahezu linearen Wachstumsver

lauf. Im Juni lagen die Werte zwischen 0,62 und 0, 70 mm, im November zwischen 1,95 und 2,38 

mm. Von Juli an entwickelten sich die Nymphen auf dem Bergahorn tendenziell geringer, als auf 

Rotblütiger Roßkastanie und Winterlinde. Die Relation von Gewicht und Körperlänge zeigte ins

gesamt eine nichtlineare Korrelation. Erst ab 2,5 mm Körperlänge und 0,6 mg Gewicht war eine 

ai.tnähernd proportionale Zunahme von Körperlänge und. Gewicht zu beobachten. 

P. regalis ist im Rheinland ein neuer und sehr auffalliger Schädling an Park- und Alleebäumen. In 

seinem neuen Verbreitungsgebiet kann er sich mit einer Generation im Jahr vollständig entwickeln 

und scheint dem städtischen Millieu in besonderer Weise angepaßt zu sein. 
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Ba.den-Württemberg 

Durch die Ästung von stehenden Bäumen soll mit dem Zuwachs von astfreiem Stammholz eine 

Wertsteigerung erzielt werden. Insbesondere Koniferen werden häufig geästet, da sie nur über 

eine schwache natürliche Astreinigung verfügen, Während die Entfernung von Dürrästen generell 

unproblematisch ist, gibt es über den Erfolg der Grünästung bei Fichte gelegentlich Unsi

cherheiten. 

Zur Durchführung von systematischen Untersuchungen waren in den Jahren 1978, 1979 und 1980 

in Baden-Württemberg Fichten unter exakt kontrollierten Bedingungen auf 8 bis 10 m Höhe 

griingeästet worden. Von drei Standorten wurden insgesamt 90 Bäume auf die Überwal

!ungsvorgäri.gei ästungsbedingte Verfärbungen sowie auf .Pilzbefall untersucht. Für entsprechende 

Isolienmgsversuche wurden pro Baum aus ca. 2m, 6m und 9m Höhe Stammscheiben mit Ast

quirlen entnommen. Aus den enthaltenen Aststummeln und aus dem benachbarten Splint- und 

Reifholz wurde je eine Kleinprobe unter Sterilbedingungen zur Pilzisolierung ausgestochen und 

auf Nähragar incubierL In diese mykologische Untersuchung wurden 15 ungeästete Bäume einge

schlossen. 

Ein kleiner Teil der Aststummel waren bereits drei Jahre nach der Grünästung überwallL Bei ca. 

25% der Aststummel dauerte die Überwallung mehr als 10 Jahre. Diese Verzögerung der Über

wallung ist auf zu große Astdurchmesser, zu geringen Jahreszuwachs oder auf übergroße Harz

produktion zurückzuführen. Der astfreie Zuwachs blieb völlig frei von pilzlich bedingten 

Veränderungen. Nur im asthaltigen Reifholz von 20% der geästeten Bäume traten streifenförmige 

Verfärbungen von 2 - 15 cm Durchmesser und unterschiedlicher Lär1ge auf. Fäulen waren nur 

punktuell und in weniger als 1 % der Aststummel festzustellen. Es Mrd angenommen, daß im 

überwiegenden Teil der Vef!arbungen und Fäulen die Pilzaktivität zum Erliegen gekommen ist, 

da Stereum sanguinolentum nur in fünf der fast 4000 Einzelproben isoliert werden konnte. Der 

häufigste Endophyt war Epithyriwn resinae (syn,: Coniothyrium resinae).1 ein Spezialist für 

harziges :Milieu, welcher in 4 % der Proben registriert wurde. 
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K. - H. Berendes und A Wulf 

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, 

Institut für Pflanzenschutz im Forst, Braunschweig 

Wntersuchungen zur Erfassung der Durchtropfmenqe bei der Behandlung von Stamm

ho!zooltern mit Insektiziden 

Bis zur Abfuhr durch den Holzkäufer wird Holz im Wald geordnet in Form von Stamm

holzpoltem gelagert. Wertvolle Nadelholzpolter sind in den Frühjahrs- und Sommermo

naten durch Käferbefall gefährdet und werden daher, insbesondere während einer Bor

kenkäfer-Massenvermehrung und bei schleppendem Holzabsatz, mit Insektiziden tropf

naß gespritzt. In manchen Jahren werden bis zu 20 % des Jährlichen Holzeinschlages mil 

Pfianzenschutzmitteln behandelt (WULF und WICHMANN, 1989). 

Um die Auswirkungen von Borkenkäferinsektiziden auf die unmittelbare Umgebung ab

schätzen zu können, wurden Untersuchungen zur Erfassung der Durchtropfmenge durch

geführt. Die ausgebrachte Wassermenge ist der nachfolgenden Tabelle 1 zu entnehmen. 

Tab. 1: Ausgebrachte Wassermengen 

Wassermenge Mittel- An- 95%-VB1 Standard- Variatio.ns- Spann-
bezogen auf zahl abweichung koeffizlent weite 

-------------·· 
Poltergrundfläche 1.1 llrn2 5 0,3-1,9 0,6 56 % 0,6 - 2,2 

Holzmasse 3,8 1/fm 5 1.7 6,0 1,7 45 % 2,8 - 6,9 
-------" ---"--~-"-------

Die Auswertung ergab eine überraschend geringe Durchtropfmenge von 0,6 bis 4,8 % 

(Mittel = 2,3 %) bei der Polterbehandlung mit OC40-Weitwurfdüsen (siehe Tabelle 2). 

Durch eine Minderung des Spritzendruckes konnte die Durchtropfmenge weiter gesenkt 

werden. 

Tab. 2: Durchtropfmengen der Polterbehandlung 

Durcti;ropfmenge Mitte!w % An-
im Me~bereich wert zahl 

Stammfuß 13.6 ml/m2 1,6 15 

Stammitte 5,0 m!/1112 0,6 15 

Zopf 48,3 ml/m2 4.8 15 

1 95%-VB :;:; 95%-Vertrauensbereich 
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Einfluß von WundverscMußmitteJn bei Kronenkappungen von Bäumen 

Auswirkungen von Pflanzfehlem , Maßnahmen zur Baumsanierung, Aufrechterhalt,.mg der Verkehrssicherheit, 
Erzielung des Lichtraumprofils u.a. sind häufig Gründe für Schnittmaßnahmen bei Laubkronen von Park- und 
Straßenbäumen. Zur Förderung der Wundheilung werden WundverschlußmitteJ auf die Schnittvronden 
aufgebracht. Von diesen vvird allgemein erwartet, daß sie die Wundreaktionen an den Schnittstellen positiv 
beeinflussen und das freigelegte Holz vor dem Eindringen von holzzerstörenden Pilzen schützen 

In einem Großversuch v,urden unter Praxisbedingungen an 60 Platanen fünf gängige Wundverschlußmittel 
(Bayleton-Rindenwundversch!uß, LacBalsam, Mayv.ax-Baumwachs, Novaril, Tervanol F) auf Haltbarkeit des 
Belages, Einfluß auf die KallusenhvickJung, die R.ißbildung des Holzes, Rücktrocknung des Bastes und der 
Rinde sov,ie der Schutzwirkung vor dem Eindringen holzzerstörender Pilze geprüft. Hierzu l}{(.jfden 
unmittelbar nach Wundsetzung im Mai 1991 je Baum an 6 -10 Kappungsste!len die Mittel flächig aufgetragen 
und nach 2 Jahren die Schnittstellen untersucht. 

Zwei Jahre nach Anlage des Versuches \Var lediglich der Wundbelag von LacBalsam noch überwiegend 
geschlossen, alle anderen zeigten Abbauerscheinungen in Form von Rissen und Abblättern. In nahezu alle 
Schnittstellen, auch in die durch ein Wundverschlußmittel noch verschlossenen, waren holzzerstörende Pilze 
eingedrungen. Der Zusatz von Fungiziden erreichte keine bessere Wirkung. Bei Mayvvax-Baumwachs vmrde 
sogar eine Förderung von holzzestörenden Pilzen deutlich 

infolge der Kappungen zogen sich Holzverfärbungen trichterfOm1ig mit größter Ausdehnung im Kernholz in 
das innere des Astes hinein. Die Verfärbungstiefe nahm mit dem Astdurchmesser zu. Wundverschlußmittel 
hatten auch hier weder qualitativen noch qantitativen Einfluß. Eine Förderung der Kallusentw"icklung durch 
Wundverschlußmittel VI-Urde gegenüber der Kontrolle nicht festgestellt. Bei der Platane 'Wtlrde eine 
Rücktrocknung von Bast und Rinde nur teilweise verhindert. Die Hemmung der Rücktrocknung betrug bei 
LacBalsam und Mayw·ax-Baum'l-vachs je 50%, bei den übrigen nur 20%. 

Insgesamt wurde deutlich, daß bisherige WundverscWußmitte1 die negativen Folgen von Schnittmaßnahmen im 
Starkastberelch von Bäumen nicht verliindem können, so daß diese möglichst zu vermeiden sind. 
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Langzeitbelastung durch Gas an Straßenbaumstandorten in Berlin 

Schäden durch Ga<; aus undichten Versorgungsleitungen zählen in Westeuropa seit Jahren zu den bedeutenden 
nichtparasitären Schadursachen an Stadtbäumen. Als Folge des Gasaustrittes entstehen im Boden anaerobe 
Verhältnisse, die u.a. ein Absinken des Sauerstoffgehaltes und einen Anstieg der Kohlendioxidkonzentration 
bewirken. Je nach individueller Situation sterben zunächst die Wurzeln, später die Laubkrone innerhalb 
weniger Tage oder erst nach Jahren ab. Die folgen v.urden insbesondere bei der Umstellung von feuchtem 
Stadtgas auf trockenes Erdgas deutlich, die kurzfristige Erneuerung der Leitungssysteme in Westeuropa hat 
aber bereits in den !etzen Jahren zu einem Rückgang der Problematik geführt. Heute treten hier durch eine 
Leitungsübenvachung nur kurzfristige Leckagen auf, die meist schnell beseitigt werden. 

Seit Mitte der achtziger Jahre 'Wurde auch in Berlin (Ost) und seit l 990 zunehmend iil den neuen 
Bundesländern die Energieversorgung ebenfalls von Stadt- auf Erdgas umgestellt. Dies geschah und geschieht 
noch heute oft ohne vorherige grundlegende Leitungssanierung, so daß z_ T. seit Jahren Gas aus vielen 
Leitungsdichtungen austritt und zu großflächigen Beeinträchtigungen und Bawnschädcn führt. Nach 
Schätzungen sollen allein in Ost-Berlin täglich über 2 000 m3 Gas aus mehr als 20 000 Leckagen strömen. 
Starke Baumverluste zeichnen sich derzeit ab 

Neupflanzungen auf derartig belasteten Standorten sind erst nach Leitungssanierung sinnvoll Die 
Regeneration der beeinträchtigten Böden benötigt ohne \'veitere Maßnahmen mehrere fahre, der bei 
kurzfristigen Leckagen praxisübliche Bodenausstausch ist aufgrund der Flächendimension in Berlin in der 
Regel nicht möglich. Belüftungsmaßnahmen können für einzelne Schad.flächen in Abhängigkeit von der 
Baumschädigung sinnvoll sein, sind jedoch bei den weit verbreiteten großflächigen Belastungen häufig 
ebenfalls nicht anwendbar. Die Beimischung von Bodenhilfstoffen oder veränderte Pflanztechniken zur 
Erhöhung des Porenvolumens ergaben bislang keine praxisreifen Einsatzmöglichkeiten. 

Derzeit v.-"ird mit hohem finanziellem Aufv,and die Begriinung vieler Gemeinden und Städte in den neuen 
Bundesländern betrieben. Häufig werden dabei die Aus'Ni.rkungen der Langenzeitbelastung durch Gas auf die 
Vitalität der Gehölze ungenügend berücksichtigt. Hinzu kommt die zukünftige Gef'ahrdung der 
Neupflanzungen in den Bereichen, wo desolate Leitungen vorliegen und eine UmsteJlung auf Erdgas noch 
bevorsteht. Mit erheblichen Baumschäden sowohl des Altbaumbestandes als auch der Neupflanzungen ist 
daher auch künftig zu rechnen. wenn diese Zusammenhänge nicht erkannt werden 

Die vielfältigen Baumaßnahmen in Berlin (Ost) und in den Neuen Btmdesländern bieten darüberhinaus die 
ideale Möglichkeit, weitreichende Verbesserungsmaßnahmen der Baumstandorte in den Städten vorzunehmen. 
Nach Beendigung sämtlicher Bauarbeiten sollten daher großflächige Bodenverbesserungsmaßnahmen 
durchgeführt werden, die die üblichen Standortbeeinträchtigungen wie Bauschutt, phytotoxische Stoffe. 
Bodenverdichtungen SO\\ie die Ausv.irkungen von Gaslcckagen grundlegend und weitreichend beseitigen 
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LSpaeth, H. Ba!der und E. Kl!z 

Pflanzenschutzamt Berlin und Lam:lertorstamt Berlin 

Die Spätblühende Traubenkirsche {Prunus serotina Erhr.) wurde in Berlin - Brandenburg in der 
zweiten Hälfte des i 8. Jahrhunderts eingebürgert. Anfänglich erfolgte ihre Anpflanzung aus rein 
ästhetischen Gründen. Später ( 1900 - 1950 ) führte die Annahme, -daß sie, wie auf einigen 
Heimatstandorten (Nordamerika), auch auf armen Böden Wertholz produziert, zu Anpflanzungen im 
Forst. Ihre biologischen Eigenschaften, günstige Wach&iurnsbedingungen und das noch geringe 
Auftreten von Schadorganismen führte zu einer starken Ausbreitung mit gleichzeitiger Unterdrückung 
der heimischen Flora. 

Eiqs,nschaften_ der Traubenkirsche· 

schnelles Wachstum - geringer Lichtbedarf - frühe Fruchtbildung - Neigung zu Stockausschlägen
Verbißfestigkeit - geringer Schadorganismenbefall ~ Pioniergehölz - starke Ausbreitung~ leicht 
zersetzbare Laubs!reu - allelopathische Wirkung des Laubes auf die Keimwurzeln -

Die vom naturgemäßen Waldbau geprägte waldbauliche Vorstellung eines integrierten Managements 
der Wald!andschaff läßt in den Berliner Forsten keinen Platz für florenfremde Baum- und 
Straucharten. Die genannter. Eigenschaften der Spätblühenden Traubenkirsche lassen keine 
Naturverjüngung von Kiefer und Eiche zu Seit 1986 finden aus diesem Grund verstärkte 
Bekämpfungsmaßnahmen in den Berliner Forsten statt. Da Herblzide nicht eingesetzt werden dürfen, 
werden mechanische Bekämpfungsmaßnahmen vorgenommen .. 

Ringeln: Breite Ringelung; sorgfä!tiges Abschälen bis ins Kernholz: Zeitpunkt Spätsommer, kurz vor 
dem Rückfluß der Assimilate 
Problem: erneutes Überwa!!en der R.ingelung 

Rodung: Hand:Herausreißen des Unte1wuches, alles was kleiner als 10 cm (Umfang) ist 
Problem: verbleibende Wurzelreste im Boden 

Pferd: Absägen bis in 1 m Höhe, Anlegen einer Zugkette und Herausziehen mit einem oder 
Pferden. je nach Dicke des Stammes 

!2.füMl~C Samenträger und alle, deren Umfang mehr als 10 cm beträgt Abschlagen und 
Absägen in 1 rn Höhe, Herausziehen des Wurzelstockes am Stammrest 

Rupfung: Sämlinge und Jungwuchs werden mit der Hand herausgezogen 
Abschlagen: in Kniehöhe „ immer wieder erneutes Abschlagen in den folgenden Jahren, bis die 

Pflanze erschöpft ist 
- Umwickeln des Stumpfes mit Plastikfolie Verhinderung erneuter 

Ausschläge 

folgende Vorgehensweise ist für eine erfolgreiche Bekämpfung wichtig: 

1 Rodungen der Spätblühenden Traubenkirsche immer vor der normalen Durchforstung. 
2 Samenbäume sind als erste zu roden. 
3. Sorgfältiges Arbeiten: Bedingt durch das hohe Stoc:kausschlagvermögen entsteht aus jedem 

Wurzelstock eine neue Pflanze. 
4. Rupfungen sind zu jeder Jahreszeit möglich. ausgenommen Frostperioden (Wurzelabrisse) 
5 Nachsorge: Bedingt durch die Fähigkeit zu WurzelaussCh!ägen ist meist zvveimal im Abstand 

von 2 -3 Jahren ein Nachrupfen nötig. 
6 Ein flächiges Arbeiten !sl nur dort effektiv. wo genügend Arbeitskräfte für die Folgearbeiten zur 

Verfügung stehen 

Eine natürliche Regulation durch Schadorganismen liegt noch nicht vor. In den letzten Jahren wurden 
im Berliner Raum verstärkt Schadorganismen (Rüsselkäfer, freilebende Gallmilben, Echte 
Mehltaupilze. violetter Schichtpilz. Sprühfleckenkrankheit) gefunden, jedoch noch nici1t mit 
gravierender Schädigung 
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Umweltverhalten und Nebenwirkungen von Pflanzenschutzmitteln 

M. Häfner 

Landesanstalt für Pflanzenschutz Stuttgart 

Zur Frage der Zuverlässigkeit von Prognoseverfahren zur QuantU!.zhmmg des Grumiwassergefährdungspotentials von 

Pflanzenschutzmitteln 

Im Zusammenhang mit der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln rücken seit Anfang der 80er Jahre zunehmend 

Fragen über die Grundwassergefährdung durch diese Stoffe in den Vordergrund, Die Bewertung des Grundwa.ssergefähr

dungspotentials bei Pflanzenschutzmitteln erfolgt im einzelnen mit mm~ der nachstehend aufgeffihrten Verfahren: 1. 

Bodensäulenversuche 1m Labor auf der Grundlage der R1chtlln1en für die amtliche Prüfung von Pflanzenschutzmitteln Tell 

IV 4-2 der BBA. 2. Lyslmeterversuehe gemäß Richtlinien IV 43 der BBA. 3, Berechnungen mit Hllfe von computergestützten 

Simulationsmodellen (Pesticld Root Zone Model oder Seasonal Soll Compartment Model}- 4 . .Dränwassenmtersuchungen. 

5. Anlage von Pegeln und 6. Grundwassermonitoring. Dabei fließen bei den Prognoseverfahren zur Bewertung des 

Grundwassergefährdung.spotentlals eines Pflanzenscbl.itzm.lttels die physikalisch-chemischen Eigenschaften dieses Sto1fes 

wie Wasserlösllehkelt, Bydrolysekonstanten und Koc·Werte sowie biochemlsel:ia Daten über dJe Abbaugescbwindlgk.eJten 

der Pflanzenschutzmittel in unterschiedlichen Bodenarten mit in die Bewertungen ein. 

Aus den. Ergebnissen von umfangreichen methodischen Untersuchungen geht hervor, daß insbesondere die 

Resultate der einfach zu handhabenden Bodensäulenversuche im Labor schnall und zuverlässig entscheidend wichtige 

Impulse für die Quantifizierung des Grundwassergefäbrdungspotentlals eines Pflanzenschutzmittels liefern. Beispiels· 

weise konnte die Landesanstalt für Pflanzenschutz Stuttgart mit mue von Modellversuchen im Labor bereits 1985 

prognosttzleren, daß die Desethylabbauprodukte der herbizlllen Wirkstoffe Atrazin, Slmazln und Terbuthylazin im Boden 

mobiler und damit stärker gnmdwassergefährdeml als der jeweils zugehörige Wirkstoff sind. Gleichzeitig konnte an 

Hand der Ergebnisse der Bodensäulenversuche abgeleitet werden, daß das Desethylabbauprodukt des mäßig mobilen 

Terbutbylazlns im Boden eine ähnlich hohe Mobilität aufweist wie Atrazin. 

Die Lysimeterversuche sind bei den Mobllitätsstmllen von Pfianzensehut.zmitteln in Böden ein Bindeglied 

zwischen den Modellversuchen 1m Labor unter Verwendung von Bodensäulen und der realen Situation In Wassereinzugs

gebieten. ln diesem Zusammenhang interessiert daher vorderrangig ein Vergleich zwischen den Ergebnissen dar 

Modellversuche im Labor und den Ergebnissen der Lyslmeterstudlen zur Verlagerung der Pllanzenschntzmlttel in den 

Untergrund. Weml zeigen die umtangreleh vorliegenden Daten, daß die mit Hilfe der Bodensäulenversuche im Labor 

erarbeiteten Regeln über die Abstufung des Mobilltätsgrades bei Pllanzen.schutzmltteln und deren Metaboliten auch unter 

.Freilandbedingungen ihre 6ültlgkelt haben. Eine weitergehende Konkretisierung der realen Sltuatlon In Wassereinzugs

gebieten erhält man durch Einbeziehung von Drän· und Pegelwasseruntersuchungen in die Mobilltätsstudien von 

Pfianzenschntzmitte.ln. 

Schließlich sollen auch die Berechnungen zur Verlagerung der Pflanzenschutzmittel 1n d-en Untergrund mit Hilfe 

von computergestützten Simulationsmodellen angesprochen werden. Die ersten Veröffentlichungen hierzu waren von 

deutlicher Euphorie geprägt, die jedoch nach m:J.d nach zuriickging. Mittlerweile werden daher die Grenzen und Mög

!lehkeiten der Berechnungen zw: Verlagerung der Pflanzenschutzmittel 1n den Untergrund mit mm~ von computergestütz· 

ttin Simulationsmodellen aufgrund der gesammelten Erfahrungen zunehmend kritischer bewertet 
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l. Schierholz, M. Mokry 

Staatliche Landwirtschaftliche Untersuchungs· und 

Referat Karlsruhe-Durlach 

lm fulhmen des Forschnngsprojekies "Prognosemodell für die Gewässerbelastung dwrch 

Stoffiransport aus einem kleinen ländlichen Einzugsgebiet/ Weiherbaeh-Prnjekt" sollen im 

Teilprojekt !Oa die Konzentrationsabnahme und Verlagerung ausgewählter Herbizide 

bilanziert bzw. modelliert werden. Das Untersuchuogsgebiet liegt im Kraichgau und ist das 

Einzugsgebiet des Weiberbaches. Ca. 90 % der Böden im Untersuchungsgebiet haben Löß 

als Ausgangsmaterial. 

Während der Vegetationsperiode 1993 wurden die Gehalte der Herbizide lsoproturon, 

Terbuthylazin und Pendimethalin vom Applikationstermin bis znr Ernte an zwei Hang

standorten in den Varianten einfache und doppelte Aufwandmenge und unter wöchentlicher 

Beprobuog verfolgt. Beprobt wurden Hangtop, Hangmitte und Hangfuß, um 

gegebenenfalls Unterschiede aufgrund des Bodentyps (Erosionscateua: erodierte Löß

Pararendzina am Hangtop mit fließendem Übergang - Hangmitte - zu Löß-Kolluvisolen am 

Hangfuß) bzw. der llilterschiedlichen Bodenfeuchte herausarbeiten zn können. 

Proben der Ackerkrume ·wurden dabei mit einem Krumenstecher gezogen und in Abschnitte 

von 2 - 5 cm unterteilt Neben der Abnahnie der Herbizide konnten so auch niederschlags

bedingte Verlagernngserscheinungen beobachtet werden. 

Die Charakteristik der Abnahme im Feldversuch wird mit der von Abbaulmrven aus Labor· 

versuchen verglichen. Für eine schnellere Abnahme im Feldversuch sind im Labor nicht vor

handene Verlustquellen - wie z.B. photochemischer Abbau uod Fflanzenaufuahme - verant

wortlich zn machen. 

Die Ergebnisse dieser und weiterer Untersuchungen sollen in Hinblick auf Möglichkeiten 

des Austrags von Herbiziden in das Grundwasser bzw. in Oberflächengewässer (nier: 

Weiherbach) diskutiert werden. 
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R. Kloskowski, J. Siebers, H.-G. Nolting 

Biologische Bundesanstalt für land- und Forstwirtschaft 
Fachgruppe Chemische Mittelprüfung, Braunschweig 

Versickerungsverhalten von Terbuthylazin unter Freilandbedingungen 

- Vergleich der Befunde mit Ergebnissen einer Modellrechnung mit 

PELMO -

An zwei Standorten der Region Braunschweig wurde nach der Untersu

chung der Bodenprofile und der Ermittlung der horizontabhängigen 

Adsorptionskonstanten für den Wirkstoff Terbuthylazin das Pflan

zenschutzmittel Gardoprim 500 flüssig {1.5 1/ha im Vorauflauf) ap

pleziert. Die Behandlung wurde jährlich über fünf Jahre wieder

holt. Nach jeder Behandlung erfolgten Entnahmen von Bodenproben, 

in denen die Abbaugeschwindigkeit und die Verlagerung des Wirk

stoffes in tiefere Bodenschichten untersucht wurde. 

Die für den Wirkstoff in fünf Jahren ermittelten DT-50-Werte be

trugen 12 bis 62 Tage für den Standort Braunschweig und 8 bis 46 

Tage am Standort Sickte. Die DT-90-Werte betrugen entsprechend 126 

bis 206 Tage und 88 bis 169 Tage. 

Der Vergleich der Befunde mit den Ergebnissen der Berechnungen mit 

PELMO (Pesticide Leaching Model) konzentrierte sich insbesondere 

auf die Verteilung des Wirkstoffes im Bodenprofil. Berechnungen 

mit PELMO zeigten keine absolute Übereinstimmung mit den gemes

senen Konzentrationen, weil PELMO die Eingaben bezüglich der Ab

baugeschwindigkeit anders behandelt (Reakti9n 1. -Ordnung), als es 

unter Feldbedingungen der Fall ist (Reaktion 1. WZ-Ordnung). Trotz 

der Tatsache 1 daß im Freilandversuch jedes Jahr eine Bodenbear

beitung vorgenommen wurde, die zu einer Durchmischung der oberen 

Bodenschichten führte, wurde bei Betrachtung der gesamten Ver

suchsdauer eine relativ gute Übereinstimmung der berechneten und 

gemessenen Werte insbesondere in den oberen Bodenschichten 

gefunden, Die Verlagerungstiefe für den Wirkstoff und Metaboliten 

betrug nach fünf Jahren max. 55 cm. 

Die Berechnungen zeigten, daß der Wirkstoff nach fünf Jahren zwar 

in tiefere Bodenschichten verlagert, jedoch der Grenzwert von 0.1 

µg/1 Grundwasser nicht erreicht wird. 
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LYSIMETERSTUDIE ZUM UMWELTVERHALTEN VON [2,6-14C]CLOPYRALID NACH 
FRÜHJAHRSAPPUKA TION ZU WINTERRAPS 

Der Wirkstoff fPyridinring-2,6-14C]Clopyralid vrorde Ende Februar 1992 praxisgerecht mit einer 

Auf.vandmenge von je 120 g/ha auf drei 0, 5 m2 Lysimeter ( sandige pseudovergleyte Braunerde) als 

LONTREL 100* formuliert zu Winterraps appliziert. Ein Lysimeter vrorde 2, 26, 49 und 89 Tage 

nach der Applikation (TnA) streifenweise beprobt (0-40 cm Bodenschicht und Pflanzen), um die 

Verteilung des Wirkstoffs zu diesen Zeitpunkten zu erfassen Die anderen Lysimeter dienten der 

Untersuchung der Verlagerung des Wirkstoffs mit dem Sickerwasser aus dem 1, 10 m ungestört ent

nommenen Bodenprofil. Diese beiden Lysimeter \\IUrden nur bei der Ernte des Winterrapses 

(147 TnA) und des nachgebauten Winterweizens (52! TnA) beprobt (0-30 cm Krumenschicht und 

Pflanzen), sowie zur Beendigung des Experimentes 742 TnA (0-110 cm und Unkräuter). Sämtliche 

Bodenproben \VUrden 3 x mit 0,01 M CaClyLösung extrahiert, gefolgt von einer Extraktion mit 

Aceton und Dichlormethan. Die Pflanzenproben wurden mit einem Aceton/Wasser-Gemisch extra

hiert. Die Sickerwässer 'NUrden nach Austreiben der flüchtigen Bestandteile mit Diethylether extra

hiert. Der Wirkstoff V1Urde in allen Extrakten mit Hilfe der Radiodünnschichtchromatografie (Radio

OC) charakterisiert. Dieses Ergebnis vrurde bei einigen Sickerwässern mit GCIMS-Untersuchungen 

abgesichert. 

Die maximale Tiefenverlagerung von l4C-Aktivität im Boden konnte 49 TnA mit 0,38 % der appli

zerten Radioaktivität (AR) in der 30-40 cm Schicht beobachtet werden_ Der mit Hilfe der Radio-DC 

charakterisierte Anteil an Wirkstoff in dieser Schicht lag bei < 0,01 % der applizierten Menge an 

Clopyraiid (AClo). Zum Zeitpunkt der Winterrapsernte 147 TnA befanden sich 5,8 ± 1,7 % der AR 

in den Pflanzen und 16,0 ± 2,4 % der AR in der 0-30 cm Bodenschicht Mit der Radio-DC konnten 

1,08 ± 0,2 % des AC\o in der 0-lO cm Bodenschicht charakterisiert werden, in den tieferen Schich

ten war der Wirkstoff zwar noch detektierbar, aber nicht mehr zu quantifizieren ( < 1,20 µg/kg). In 

den Rapsstengeln wurde mit l,7 ± 0,6 % des AClo der größte Anteil an Clopyralid in den Rapspflan

zen charakterisiert. Insgesamt ließen sich in Boden und Pflanzen unter 3 % des AClo mit Radio-DC 

nachweisen. Zum Zeitpunkt der Winterweizenernte (521 TnA) wurden< 0,01 % der AR in Pflanzen 

und 9,62 ± 0,8 % der AR in der 0-30 cm Bodenschicht gefunden. Nur in der 20-30 cm Bodenschicht 

wurde knapp 1 % des AClo als unveränderter extrahierbarer Wirkstoff mit der Radio-DC charakteri

siert. Am Ende des Experimentes 742 TnA v.;urden im gesamten Bodenmonolithen 9,56 ± 1,5 % der 

AR detektiert und zwar fast ausschließlich in der 0-40 cm Krumenschicht. Zu diesem Zeitpunkt 

konnte aus Boden und Pflar1zen (< 0,01 % der AR) kein Clopyralid mehr extrahiert werden. In den 

Lysimetern fielen bis 742 Tage nach d-er Applikation von 1869 mm Niederschlag einschließlich 

Bewässerung 34.8 % ± 3,7 % als Sickerwasser an. Insgesamt wurden mit dem Sickerwasser 0,05 % 

± 0,03 % des AClo ausgetragen. Die mittlere Konzentration von Wirkstoff in den Sickerwässern der 

beiden Lysimeter lag bei 0,006 bzw 0,015 µg/1 und damit jeweils deutlich unter dem EG-Trinkwas

ser Grenzwert von 0, l µg/! 

* eingetragenes Warenze1c11en DowElanco 
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Beitrag zur Minimierung von Pflanzenschutzmittel-Einträgen in Oberflächen
Gewässer im Rahmen des "kooperativen Gewässerschutzes" einer Region. 

Die Nutzung von Rohwasser aus Oberflächengewässern zur Trinkwasseraufberei

tung isl in einzelnen Regionen für die Wasserwerke aufgrund vielfältiger Verunreini
gungen, darunter der Kontamination mit Pflanzenschutzmitteln, nur eingeschränkt 
oder mit zusätzlichem Reinigungsaufwand möglich. 

Die Belastung von Oberflächengewässern mit Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffen 
durch die landwirtschaftliche Praxis ist in Abhängigkeit vom Einsatz der Präparate 
saisonal begrenzt. 

Mit dem Ziel der Eintragsminimierung beschreiten die Wasserwirtschaft und die 

Landwirtschaft - mit politischer Unterstützung - in einigen Gebieten sehr erfolgreich 
den Weg der Kooperation statt einer Konfrontation. 

Bei einigen regionalen Kooperationsprojekten führte die Analyse der Eintragswege 
und deren Bedeutung zu neuen Erkenntnissen, die in Vermeidungsstrategien ein
geflossen sind. 

Die Bemühungen, Pflanzenschutzmittel-Einträge in Oberflächengewässer weitest
gehend zu reduzieren, werden am Beispiel einer Region vorgestellt. Dabei wird 

aufgezeigt, welchen Beitrag auch die Pflanzenschutzmittel-herstellende Industrie 
durch die Umsetzung der gewonnenen Erkenntnisse - insbesondere aus wissen
schaftlichen Untersuchungen - in die landwirtschaftliche Praxis im Sinne des Ge

wässerschutzes leiste!. Darüberhinaus sind die Aufklärungsarbeit sowie die Sensi
bilisierung der Landwirte bzgl. der verschiedenen Eintragspfade, besonders der in 
ihrem Ausmaß meist unterschätzen Punktquellen-Kontaminationen als ein weiterer 
Schwerpunkt der Anstrengungen zu nennen. 
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F. Seefeld und A. Mueller 
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,H,{'l,turhaushalt. 

In den Hopfengärten der Hallertau tritt alljährlich ein starker 

Befall durch Spinnmilben (Tetranychus urticae) auf. Für die Be

kämpfung der Spinnmilben gibt es außer MITAC kein zugelassenes 

spezifisches Akarizid. Zur Begrenzung der Ertrags- und Qualitäts

verluste wurde durch die BBA in den letzten drei J'ahren eine Aus

nahmegenehmigung zur Anwendung von Kelthane APS (Wirkstoff p,p'·~ 

und o,p 1 -Dicofol) erteilt~ zur Absicherung dieser Entscheidung 

wurden in den Jahren 1992 bis 1994 Untersuchungen zum Verhalten in 

den Kompartimenten Boden und Wasser vorgenommen. 
Die Untersuchungen zur Rückstandsdynamik von Kelthane in Wasser 

ergaben unter Labor- und Freilandbedingungen einen schnellen Abbau 

von p,p'-Dicofol mit Halbwertszeiten im Bereich von 1,5 bis 22 h. 

Nach der Behandlung von Hopfengärten in der Hallertau mit 5,6 bzw. 

6 1 7 kg/ha Kelthane APS wurden irn Oberflächenwasser angrenzender 

Weiher infolge Abtrift maximale Rückstände von Opl4 µg/1 in Haag 

und 0 1 4 bzw. 1,1 µg/1 p 1 p'-Dicofol in Traich ermittelt. Als Haupt

metabolit tritt p,p 1 -Dichlorbenzophenon auf. 
Die Untersuchungen zum verbleib von Kelthane im Boden von Hopfen

gärten ergaben in allen Versuchsorten eine hohe Persistenz des 

Wirkstoffes. Durch die saure Reaktion der Böden (pH-Werte 5,4 bis 

6,3) wird die Stabilität von Dicofol erhöht. Dadurch traten vor 

der Behandlung noch Rückstände bis zu 660 µg/kg auf. Nach Behand

lung mit 5,6 kg/ha vergrößerten sich die mittleren Rückstände um 

:maximal 490 µg/kg. Für p,p 1
- und o,p 1 -Dicofol wurden nach der 

Methode der kleinsten Quadrate mittlere Halbwertszeiten von 340 

und 190 d berechnet. 

Die Untersuchungen an Zooplankton ergaben signifikante Unter

schiede in der Dynamik der Individuendichten an den Versuchsorten, 

die unabhängig von einer PSM-Applikation auftraten. Aufgrund der 

Versuchsbedingungen konnte ein kausaler Zusammenhang zwischen der 

Behandlung mit Kelthane APS und Veränderungen der Zooplankton

population nicht festgestellt werden. 
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Institut für Ökotoxikologie im Pflanzenschutz, Kleinmachnow 

Pflanzenschuizmittel-Monitoring im Land Brandenburg 1991 -1992 

In den Jahren 1991 und 1992 erfolgte der Aufbau und Betrieb eines Überwachungssy

stems für Pflanzenschutzmittel im Land Brandenburg. Die Untersuchungen von Boden, 

Moos (Hypnum cupressiforme), Obertlächen-, Grund- und Niederschlagswasser wurden 

den Möglichkeiten entsprechend an 16 verschiedenen Standorten in Gebieten mit intensi

ver landwirtschaftlicher Nutzung, In Biosphärenreservaten bzw. Naturschutzgebieten und 
auch in urbanen Ballungsgebieten durchgeführt. Die Beprobung erfolgte vor, während und 

nach der Vegetationsperiode. Die Niederschläge wurden monatlich gesammelt. Die Analy

tik konzentrierte sich auf die praxisrelevanten Wirkstoffgruppen Phenoxyalkansäuren, Tri

azine, substituierte Diphenylether, chlorierte und phosphororganische Insektizide. 

Pflanzenschutzmittelkontaminationen im Boden von 2: 0,01 mg/kg wurden bei 17,4 % aller 

Meßwerte festgestellt. In 78 % der Fälle handelt es sich dabei um DDT und seine Meta

bolite. Die maximalen Jahresmittelwerte lagen im Oderbruch und im havelländischen Obsi

anbaugebiet unter 0,5 mg/kg. 

In 3,4 % der Grund-und Oberflächenwassermeßwerte wurden Wirkstoffkonzentrationen 

von 2: 0, 1 µg/1 gefunden. Daran haben die Triazine mit 54 % den größten Anteil gefolgt von 

den Wuchsstoffherbiziden 2,4-D und Dichlorprop (24 %). Gehalte von 2: 0,5 µg/1 wurden in 

0,7 % der Meßwerte festgestellt. 

Die im Land Brandenburg bestimmten HCH-Konzentrationen im Moos liegen zwischen 

0,01 bis maximal 0,04 mg/kg. Der mittlere jährliche DDT-Gehalt von Hypnum cupres

si/orme schwankt an den Probenahmeorten von 0,02 bis 0, 12 mg/kg. 

Die jährlich mit dem Niederschlag deponierte Menge an Pflanzenschutzmitteln beträgt je 

nach Winkstotfgruppe und Probenahmeort in der Regel weniger als 0, 1 mgim'. Erhöhte 

Rückstände (> 100 ng/1) treten vor allem in den Monaten der Pflanzenschutzmittelanwen

dungen auf, wobei Undan auch zu anderen Zelten nachgewiesen werden konnte. 

Das Projekt wurde vom Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg gefördert. 
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Cyanamid Agrar GmbH & Co KG 

Dimethomorph ein Umweltprofil 

Dlmethomorph, entwickelt im Forschungszentrum Schwabenheim, ist ein fungizider Wirkstoff aus 

der Gruppe der Zimtsäure-Derivate. Das Wirkungs-Spektrum ist spezifisch für die Familie 

Peronosporaceae und die Gattung Phytophtora. 

Erste Zulassungen wurden Mitte 1992 ausgesprochen. In Deutschland ist Dimethomorph seit Ende 

l 993 unter dem Handelsnamen ACROBAT PLUS zugelassen. Mschungspart.ner ist der fungizide 

WirkstoffMancozeb (Rohm & Haas). 

Das Verhalten von Dirnethomorph und seiner Formulierungen in der Umwelt ist durch umfangreiche 

Prüfungen belegt Vorgestellt und diskutiert werden die Charakteristika für dle Bereiche 

Umweltchemie, Wirkungsspektrum, Verteilung in der Pflanze, Toxikologie sowie terrestrische und 

aquatische Ökotoxikologie 
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Verflüchtigung und Deposition von Pflanzenschutzmitteln 

Pflanzenschutzmittel können durch direkte Abtrift, Winderosion von 

Bodenpartikeln oder Verflüchtigung bei bzw. nach der Anwendung in 

die Atmosphäre gelangen. Hierbei ist die Verflüchtigung von größ
ter Bedeutung. 

Die Flüchtigkeit eines Wirkstoffs wurde lange Zeit über den Dampf

druck bzw. die Henry-Konstante charakterisiert. Demnach sollten 

Pflanzenschutzmittel nur in Ausnahmefällen und in geringem Ausmaß 
verflüchtigen können. 

Rückstandsbestimmungen in Boden und Pflanzen deuten jedoch darauf 

hin, daß Wirkstoffe innerhalb der ersten Stunden nach der 

Anwendung in beträchtlichem Ausmaß in die bodennahe Atmosphäre 

verflüchtigen können. Massenflußbestimmung in Luft und Unter

suchungen mit radioaktiv markierten Wirkstoffen bestätigen diese 

Ergebnisse. 

Pflanzenschutzmittel in der Atmosphäre können Nah- oder Fern

transport eingehen. Sie werden aus der Atmosphäre mit dem Nieder

schlag ausgewaschen oder direkt dampfförmig oder partikelgebunden 

abgelagert. Bisherige Annahmen gingen davon aus, daß der Auswa

schungsgrad der reziproken Henry-Konstante entsprach, doch diffe

rieren gemessene Wash-aut-Koeffizienten häufig mit diesen Werten. 

Untersuchungen von Pflanzenschutzmitteln im Regenwasser, im Schnee 

und im Nebel lassen eine exakte Beschreibung des Verhaltens in der 

Luft zu und gestatten eine Abschätzung des Belastungspotentials. 

Die im Zulassungsverfahren von Pflanzenschutzmitteln angewandte 

Prüfstrategie zum Verbleib in der Luft wird vor diesem Hintergrund 
kritisch betrachtet. 
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T. Maurer, T Müller und R Kubiak 

Staatliche Lehr- und Forschungsanstalt für Landwirtschaft, Weinbau und Gartenbau 

Fachbereich Phytomedizin, D-67435 Neustadt/Weinstr. 

Das Vert!ücht!g]mg_sverhaltenyon Pflanzenschutzmittein unter simulierten Freilandbedin

gungen unter Berüc1Ss;ich!i9l!ng der natürlichen Sonneneinstrahlung 

Zur Messung des Vert!üchtigungsverhaltens von Pflanzenschutzmiiteln unter reproduzier

baren Bedingungen wurde an der SLFA Neustadt/Weinslr. eine Verfiüchtigungsmeßan

ordnung entwickelt, in der neben definierten, konstanten Meßbedingungen auch im Frei

land aufgezeichnete Klimaparameter wie Lufttemperatur , reL Luftteuchte und Windge

schwindigkeit nachgefahren werden können, 

Bei der Untersuchung des Verflüchtigungsverhaltens unter Freilandbedingungen ist neben 

anderen wirkstoffreduzierenden Prozessen wie der Verlagerung und der Bildung gebun

dener Rückstände auch der photochemische Abbau der untersuchten Substanz von Inter

esse. Um Freilandbeleuchtungsverhältnisse zu simulieren wurde eine Bestrahlungseinheit 

installiert, die in ihrer spektralen Strahlungsverteilung und in ihrer Bestrahlungsstärke den 

natürlichen Verhältnissen entspricht Dabei kann die Bestrahlungsstärke im Verflüchti

gungsmeßsystem entsprechend einem Tagesgang der Bestrahlungsstärke im Freiland 

variiert werden. Die Leistung der Bestrahlungseinheit ist in den Bereichen von 18 % bis 

100 % der Ausgangsleistung regelbar, wobei die maximale Bestrahlungsstärke 

1200 Wim' beträgt Die Änderung der Bestrahlungsstärke erfolgt elektronisch und mecha

nisch, durch Einschieben von Filtern in den Strahlengang. Durch Rechnersteuerung der 

Sonnensimulationsanlage wird ein im Freiland aufgezeichneter Tagesgang der Beleuch

tungsstärke nachgefahren und gleichzeitig werden die Meßdaten, die ein Globalstrah

lungssensor liefert, erfaßt und dokumentiert. 

In Verflüch!igungsexperimenten unter simulierten Freilandbedingungen wurde das Ver

flüchtigungsverhalten und der Abbau von photolabilec Pftanzenschutzmittelwirkstoffen mit 

und ohne Bestrahlung untersucht Ergebnisse aus diesen Experimenten werden berichtet. 
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Ergebnisse zur Verflüchtigung von PSM unter praxisüblichen 
Applikationbedingungen. 

Das Bedürfnis nach immer umfassender Kenntnis des Verhaltens 

von PSM in der Umwelt wandte sich nach den Schwerpunkten 

'Boden 1 und 'Wasserr gegen Ende der BO'er Jahre dem Bereich 

'Luft' zu. 

In den letzten Jahren wurden unter anderem von der Industrie 

mit großem Aufwand Ergebnisse zur Frage des Anteils der durch 

Verflüchtigung vom Boden bzw. den Blattoberflächen in die Luft 

übertretenden PSM's erarbeitet. Basis dieser Versuche ist die 

BBA-Richtlinie Teil IV (6-1) 'Zur Prüfung des Verflüchtigungs

verhaltens und des Verbleibs von Pflanzenschutzmitteln in der 

Luft' vom Juli 1990 wobei das Design der Durchführung der 

Einzelstudien hierin bewußt flexibel gehalten wurde. 

Die grundlegenden Unterschiede der einzelnen Versuchspläne 

bestehen in: 

- Freiland oder Laborstudie 

- Durchführung mit oder ohne radioaktiv markiertem 

Wirkstoff 

- indirekte (Rückstände) oder direkte (Luftanalytik) 

Bestimmung der Wirkstoffkonzentration. 

Die Stärken und Schwächen der einzelnen Methoden sowie die 

Möglichkeiten und Grenzen der Bewertung dieser Ergebnisse, 

bezogen auf die Fragestellung 'Einfluß auf unsere Umwelt', 

sollen an Hand von Beispielen verdeutlicht werden. 
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Rückstands verhalten el ner. Ko:mbinationsanwendung__in ·- Boden_ und 

Pflanze 

Nach einer Vielzahl von Laborversuchen kann es durch die kombi

nierte Anwendung von Pflanzenschutzmitteln sowohl zu Abbauverzö

gerungen als auch -beschleunigungen kommen und als Folge davon zu 

unerwünschten Auswirkungen, wie z.B. erhöhten Rückständen iw 
Erntegut, Nachbauschäden oder Wirkungsverlusten. Außerdem können 

die Metaboliten verschiedener Wirkstoffe miteinander reagieren 

und komplexe Rückstände bilden 1 die teilweise eine höhere 

Toxizität aufweisen als die Ausgangsverbindungen. 

zur Klärung der Frage I ob derartige Koir!binat.ionseffekte auch im 

Freiland von Bedeutung sind, wurden Gurken in einem Feldversuch 

während 2 Vegetationsperioden in wöchentlicher Folge mit Mancozeb 

und Endosulfan behandelt und die Abnahme der Rlic.kstände in den 

Früchten und i:m Boden nach Einzel- und Kombinationsanwendung 

verfolgt, Den vorliegenden Ergebnissen zufolge besteht eine 

wesentlich stärkere Abhängigkeit der Rückstandshöhe von der 

Bestandesdichte, dem Boden und der Witterung als von der gleich

zeitigen Applikation eines weiteren Pflanzenschutzmittels. Der 

Grund dafür ist, daß in Pflanzen der biotische Abbau durch 

Mikroorganismen 

relativ gering 

und Pflanze, 

ist und damit 

verglichen mit dem abiotischen, 

mögliche Kombinationseffekte nur 

schwach oder überhaupt nicht in Erscheinung treten. Im Boden 

führt dagegen die unterschiedliche Mobilität der Wirkstoffe zu 

einer Entmischung und Verdünnung, so daß auch hier die Wahr

scheinlichkeit von Interaktionen abnimmt, Laborversuche sind 

daher nicht auf das Freiland übertragbar. 
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Günther, Petra, Jnsfüut für Unkrautforschung, Bioiogische Bundesanstalt für Land- und 
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Bestimmung von Pflanzenverfügbarkeit,__ Selektivität __ und Abbau _Qes __ He_rbizidwirkstoffs 

Metosulam im Boden durch Biotests 

Der für die Anwendung in Mais vorgesehene Herbizidwirkstoff Metosularn wurde mit Hilfe von 

Wachstumstests rnit verschiedenen Testpflanzen hinsichtlich der Selektiv!tätsspanne für 

verschiedene potentielle Nachbauku!turen (Winterraps -Brassica napus-, Geibsenf -Sinapis 

alba-, Sonnenblume -Helianthus <:mnuus~, Leln ~Unum usitatissimum-, Hafer -Avena sativa-, 

Aiexandrinerkiee -Trifolium aiexandrinum- sowie Mais -Zea maysm als Vergleichskultur) 

untersucht 

In Range-finding-Tests wurden, ausgehend von der empfohlenen Aufwandmenge von 30 g/ha, 

zunächst die wirksamen Konzentrationsspannen ermittelt Innerhalb dieses Bereichs wurden 

dann mit bis zu 9 Konzentrationen Dosis-Wirkungs-Kurven bestimmt, die anhand der ED50~ 

Werte verglichen wurden. Am empfindlichsten reagierte Alexandrinerk!ee, mit einer EDso von 

0, i 5 µg/kg Boden; die Werte für Ge!bsenf und Raps lagen ebenfalls unter 1 µg/kg. Lein und 

Sonnenblume waren wesentlich weniger empfindlich (ED50-Werte von 3,19 bzw. 6,78 µg/kg). 

und bei Hafer wurde selbst bei einer Konzentration von 300 .ug/kg die nicht erreicht Für 

die Vergleichskultur Mais !ag die ED50 bei 481 µglkg Boden. Die daraus ermittelten 

Se!ektivitätsfaktoren lagen Z1Nischen 71 für Sonnenblume und 3166 für Alexandrinerklee. Aus 

den Dosis-WirkungsHKurven wurden für die getesteten potentiellen Nachbaukulturen auch 

NOEL-Werte (ED10) bestimm!, die zwischen 0,01 µglkg für Alexandlinerklee und 2,49 µglkg für 

Sonnenblume lagen. 

Die Pflanzenverfügbarkeit wurde durch den Vergleich von Dosis-Wirtwngs~Kurven aus 

Quarzsand {sorptionsfrei) und einem sorptionsschwachen lehmigen Sandboden ermittelt. Für 3 

Testpflanzen (Winterraps, Lein und Sonnenblume) lag die Verfügbarkeit zwischen 9 und 22 % 

der Gesamtrückstände. 

!n einem Laborabbauversuch mft dem gleichen Boden wurden die Rückstände ebenfalls mit 

der genannten Biotestmethode, mit Winterraps als Testpflanze, quantifiziert. Dazu wurde 

parallel zu den zum Teil mit inkubiertem Kontrollboden verdünnten Proben eine Eichkurve 

angesetzt. Nach 3 Wochen lnkubationsdauer bei 20 °C und 60 % der maximalen 

Wasserkapazität des Bodens traten keine Schäden an den Testpflanzen mehr auf. Die aus 

den so ermittelten Rückständen nach einer Abbaukurve 1. Ordnung berechnete Halbwertszeit 

lag bei 4 Tagen und bestätigte damit Analysenergebnisse chemisch-physikalischer Methoden 

bei ähnlichen Böden. 
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Biologische Bundesanstalt für Land- und %:.;orstwlltschaft 
Pflanzenschutz in Ackerbau und Grünland tmd 2 
3 Technische Universität Braunschweig, zoologisches Instimt 

1 Institut. für 
Chemische Mittelprüfung; 

im Rahmen eines von der EU mitfinanzierten Forschungsprojektes w1Jrden die Rückstände vo:o 

Dlmethoat in umerschiedlkhen Böden und bel verschiedenen Temperaturen und Labortestdesigns 

analysiert. Die biologischen Wirkungen auf Laufkäfer und Regenwürmer wurden mit den Rück

ständen verglichen, um Eioflußfaktoren auf die Bioverfügbarkeit des Wirkstoffes herauszufinden. 

Dabei wurden Laufkäferlarven an verschiedenen Terminen nach Einmischung des Dimethoat in 

den Boden zugegeben und -ihre Entwicklung beobachtet Die Larven wurden in Glasröhrchen mit 

etwa 5 cm2 Oberfläche, die etwa 5 cm hoch mit Boden gefüllt waren, gehalten. Regenwürmer 
wurden in Plastikgefäßen mit etwa 190 cm 2 Oberfläche, 5 cm tief mit Boden gefüfü, untersucht. 

Bis zu 21 Tage nach der ersten der Tiere >NUrden d.ie Rückstände in den Böden nach 

Extraktion mit Aceton/Wasser bzw. Wasser gaschromatographlsch ermittelt. 

Dime!hoa! (1 mg a.iJkg Bodentrockengewicht) bewirkte in sehr sandigem Boden (LUFA 2.1) bei 

15 und 2o"c 100 % Mortalität der Käferlarven auch rmch be.i Einsatz 21 Tage nach der ersten 

Freiiassung. Beim weniger sandigen Boden (LUFA wurde bei 15 ° C l 00 % und bej 20 ° C 

noch 75 % Mortalität beim Einsatz 21 Tage nach Einmischung erreicht. Die entsprechenden 

Werte nach 21 Tagen lagen beim üblicherweise in der Regenwurmprüfung eingesetzten humusrei

chen "Artificial Soil" ( 00 AS) bei 45 % (15°C) bzw. 20 % (20°C) Mortalität. Bei diesem Boden 

wurden auch bei sofortigem Einsatz der Larven nie 100 % Mortalität erzielt. 

Dimethoat (26,9 mg a.Ukg Bodentrockengewicht) zeigte bei den Regenwürmern (nur 20~C) vor 

allem Auswirkungen auf die Kokonproduktion in beiden geprüften Böden (LUFA 2.2., AS). Diese 

Wirkungen fielen bei Aussetzen der Tiere nach 3 bzw. 7 Tagen nur geringfügig gegenüber dem 

ersten Termin ab, waren aber zwischen den beiden Bodentypen kaum verschieden. 

Die DT-50 Werte (Halbwertszeiten) von Dimethoat lagen lm Versuch mit den Käfern zwischen 3 

und 6 Wochen (20 ° C). Dabei waren diese Zeiträume um so kürzer, je sandiger und humusärmer 

der Bodentyp war. Bei 15 ° C waren sie deutlich verlängert. Im Versuch mit den Regenwürmern 

(20°C) lag der DT„50 Wert im LUFA 2.2 bei nur knapp einer Woche und im AS bei etwa 2 
Wochen. Die wasserextrahierbaren Rückstände lagen bei beiden Testdesigns nur wenig unter den 

mit Aceton/Wasser extrahierten. 

Insgesamt gab es deutliche Unterschiede in der biologischen Auswirkung auf Käferlarven je nach 

Bodentyp, Einsatzterm-in und Temperatur. Geringere biologische Effekte auf die Larven gingen 

durchaus rnit höheren Rück.ständen in den verschiedenen Böden ein.her. Im Zeitverlauf und bei 

den beiden Temperaturen gab es eher eü1e Übereinstimmung der Unterschiede in den biologi

schen Wirkungen und. der gemessenen Rückstände. 
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A. Führ, R. KuhisJ:: 

Staatliche Lehr· und 

Neustadt/Welostraße 
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fUr Land·wirtschaft, Weinbau urHJ Gartenbau, 

Mo<le_rne ___ Metrj{Xlen zur ErfäS?lJ.!!_g des_Einflusses von Pt1a11zer1schutzmitte!n auf mikrobielle Le-. 

Bisher gibt es nur unzureichende Methoden um den Einfluß anthropogener Stoffei-ntrage auf na

türliche MjkroorganismengeseHschaften und ihre Fluktuation im Boden zu erfassen. Untersuchun

gen der mikrobiellen Biomasse, denen eine Isolierung oder von Boden

mikroorganismen vorangeht, sind durch die beliebige Wahl der Anzuchtpa.rameter w1Hkürhch und 

nicht die natürliche im Boden. Die Erfassung von 

Stoffwechselaktivitäten direkt aus dem Boden (Atmungsaktivität, Enz:ymaktivitäten etc.) iassen 

ehenfails keine Rückschlüsse auf die Zusammensetzung der Mikroflora zu. Deshalb i'.:>'t dle Ent

wicklung neuer Methoden unerläßlich geworden. Ein möglicher Weg ist die Differenzierung der 

bakteriellen Biomasse im Boden durch Extraktion der 16S rDNA, einem Gen der Iibosomalen 

RNA, das in allen Bakterien vorkommt.. Dazu werden die BakterienzeHen direkt im Boden aufge·· 

schlossen und die genomische DNA von coextrahierten Huminstoffen gereinigt. Variable l6S 

rDNA aus der bakteüeHen DNA werden mit der 

t:ion (PCR) vermehrt. Durch die Verwendung unlverseHer Oligonukleotide (Primer)., die die PCR

Reak:tfon in >95% der Eubakterien katalysieren künneo, entstehen gleichlange PCR-Produkte, 

die in lhrer Sequenz speziesspezifisch sind. Werden sokhe Produkte gelelektrophoretisch in ei

nem Harnstoff/Formamid-Gradienten unter Temperatureinwirkung getrennt, ent.,;;teht ein Chroma

togramm mlt verschiedenen Banden, in dem jede Bande eine Species repräsentiert_ Solche Muster 

werden mit einem Densitometer vermessen und ausgewertet_ Darüber hinaus lassen sich mit 

geelgneten Gensonden efozelne Species über Hyhridisienmgen nachweisen. Zur Entwicklung 

einer solchen Methode ist es notwendig, die Schwankungsbreite einzelner Parameter (Extraktion, 

PCR, Gelelektrophorese) zu umersuchen. Unter Berücksichtigung dieses Hintergrundes können 

mit dieser Methode Fluktuationen in natürlichen Mischpopulationen sichtbar gemacht werden _ 
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M.Streloke 

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, 
Fachgruppe Biologische Mittelprüfung 

Prüfung der Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln 

auf das Sediment von Gewässern bewohnende Organismen 

Im Rahmen einer sich aus dem Industrieverband Agrar 1 dem Umweltbun

bundesamt und der Biologischen Bundesanstalt zusammensetzenden Ar

beitsgruppe wurde in den letzten drei Jahren ein Methodenvorschlag 

zur Durchführung eines verlängerten Tests mit den im Sediment von 

Gewässern lebenden Larven der Zuckmücke Chironomus riparius erar

beitet. Die Testsubstanz wird dabei über die Wasseroberfläche ap

pliziert, so daß die für Pflanzenschutzmittel relevanten Eintrags

wege abgedeckt werden. Weiterhin wurde die Testdauer mit 2B Tagen 

so gewählt, daß auch subletale Effekte erfaßt werden. 

Ein innerhalb der genannten Arbeitsgruppe durchgeführter Ringver

such hat gezeigt, daß auf der Grundlage der vorgeschlagenen Methode 

verschiedene Laboratorien zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Während 

für eine Lindan-Formulierung eine NOEC im Bereich von 1-10 µg/1 be

stimmt wurde, lag der entsprechende Wert für ein Präparat mit dem 

Wirkstoff Trifluralin im Bereich von 1-10 mg/1. Diese Schwankungs

breiten sind für ökotoxikologische Tests in einer frühen Phase der 

Validierung günstig. 

Erste Untersuchungen unter Verwendung natürlicher und künstlicher 

Sedimente haben ergeben, daß die Art des Sedimentes keinen großen 

Einfluß auf die Verteilung des Wirkstoffes sowie insbesondere auch 

auf die biologischen Ergebnisse hat. Offensichtlich ist aber der 

Koc-Wert von entscheidender Bedeutung. 

Zur Validierung des fraglichen Methodenvorschlages wird zur Zeit 

ein internationaler Ringversuch durchgeführt, an dem verschiedene 

Laboratorien aus Europa und Nordamerika teilnehmen. Erste Ergeb

nisse werden abschließend kurz dargestellt. 
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B. Jäckel, H.- U. Schmidt 

Pflanzenschutzamt Berlin 
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fä_njluß von Pllanzenstärkuugsmitteln auf Schadorganismen und Nützlinge 

In Labor- , Gewächshaus- und Freilandversuchen wurde der Einfluß von Pflanzenstär
kungsmitteln auf Schadorganismen und Nützlinge mit dem Ziel der Anwendung im 
Hobbygarten untersucht. Demzufolge wurden bei der Versuchsvorbereitung insbeson
dere Pflanzen und Schadorganismen, die im Hobbygarten relevant sind, ausgewählt. 
Die Prüfung der Präparate gegenüber Nützlingen erfolgte an Eisenia foetidae, Poecilus 
cupreus und Phytoseiulus persimi/is nach vorliegenden Prüfrichtlinien. 

Im Ergebnis dreijähriger Untersuchungen kann festgestellt werden, daß für den Nach
weis von Effekten der Pflanzenstärkungsmittel auf ausgewählte Schadorganismen mit 
veränderten Methoden der Mittelprüfung zu arbeiten ist lm allgemeinen wurde ein 
Kompromiß zwischen Gebrauchsanleitung und Richtlinie der BBA erarbeitet. 

Einflüsse auf verschiedene pilzliche Schadorganismen kouuten nachgewiesen werden. 
Die Ergebnisse der 17 getesteten Pl1anzenstärkungsmittel differieren sehr stark. Auch 
sind Ergebnisse aus dem Labor, dem Gewächshaus bzw. dem Freiland nicht identisch 
und damit unmittelbar übertragbar. Das in den Gebrauchsanleitungen genannte breite 
Wirkungsspektrum einiger Pflanzenstärkungsmittel gegenüber Schadpilzen konnte 
nicht nachgewiesen werden. 

Der Einfluß von Pflanzenstärkungsmitteln auf saugende Schadorganismen war nach 
bisherigen Untersuchungen unbefriedigend. 

Eiue toxische Wirkung auf Nützlinge konnte nicht festgestellt werden, allerdings wur
den teilweise Änderungen im Fraßverhalten nachgewiesen. 

Für Anwendungsempfehlungen im Hobbygarten ist es erforderlich, daß die Anwen
doog durch Pflanzenstärkungsmittel nicht das Aussehen der Pflanzen bzw. des 
Erntegutes negativ beeinflußt ( schwer abwaschbare Spritzbeläge). 

Die Vielzahl der Pflanzenstärkungsmittel und deren breite Einsatzmöglichkeiten 
machen ,mbedingt eme Beratung für den Hobbygärtner erforderlich. 
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SABINE STORCK~WEYHERMÜLLER 

Sandoz Agro GmbH, Langenhagen 
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Zur Wirkur:i_Q__Qfil...2.Y.nthetischen Pyrethroides MAVR1K auf Bienen und Nützlinge 

MAVRIK ist ein neues Insektizid aus der Gruppe der synthetischen Pyrethroide mit dem 

Wirkstoff Tau~F!uvalinat. Das Produkt, eine Formulierung auf Wasserbasis, soll mit max. 0,2 

!/ha 148 g a,S./ha) als Fraß- und Kontaktmittel zur Bekämpfung von Blattläusen in 

Getreidekulturen sowie von beißenden Schädlingen in Raps und Kartoffeln eingesetzt werden. 

Neben den eigentlichen Zielorganismen der lnsektizidbehandlung ist die Wirkung von MAVRlK 

auf Bienen und viele Nützlingsgruppen im Vergleich zu anderen Insektiziden dieser chemischen 

Stoffklasse und den Phosphorsäureestern gering, Tau-Fluvatinat ist auch der wirksame 

Bestandteil von APISTAN, einem Akarizid zur Bekämpfung von Varroa jacobsoni in 

Bienenstöcken. 

In einer Vielzahl von Versuchen in Labor und Halbfreiland in den vergangenen 10 Jahren 

(Zeltprüfung nach BBA~Richtlinie, Tunnelprüfung nach französiche Richtlinie) zeigte MAVR!K 

keinen Einfluß auf Mortalität, Lebensweise und Pollensamme1aktivität der Honigbiene Apis 

mel/ifera. 

Zudem wurde über mehrere Jahre die Auswirkung von MAVRIK auf verschiedene 

Nützlingsgruppen im Labor und im Freiland bei unterschiedlichen Institutionen (Universitäten, 

staatliche Organisationen , auch von der IOBC im 7. Testprogramm} untersucht. Syrphiden, 

Chrysopiden, parasitische Hymenopteren und Staphy!iniden und Carabiden, die im oberen 

Vegetationsraum von Pflanzen !eben, wurden, wenn überhaupt, nur kurzzeitig beeinflußt, Bei 

Marienkäfern konnten im Labor Effekte beobachtet we~den. In zur Zeit noch laufenden 

Freilanduntersuchungen sollen weitere Erkenntnisse zur ~ewertung der Auswirkungen von 

MAVRIK auf Coccine!liden und Syrphiden im Freiland gewonnen werden. 

Epigäische Raubarthropoden, mittels Barberfallen erfaßt, blieben von einer MAVRIK-Applikation 

unbeeinflußt. Allerdings hat dieses auch in Obst- und Weinbau als Akarizid und Insektizid 

eingesetzte Produkt einen reduzierenden Einfluß auf die Aktivitätsdichte epigäischer Spinnen. 

Nach 5 Wochen waren die Unterschiede zur Kontroll-Population jedoch weitgehend wieder 

ausgeglichen. In der oberen Vegetationsschicht lebende Spinnen, mit Hilfe eines 0-Vac 

Saugapparates gefangen, wurden nur bedingt reduziert. 

MAVR!K hat sich in den durchgeführten Untersuchungen als nicht schädigend für eine Vielzahl 

von natürlichen Gegenspielern landwirtschaftlicher Schädlinge erwiesen und ist aufgrund seiner 

ausgezeichneten Wirksamkeit auf wichtige Schädlinge für den Einsatz in der modernen 

Landwirtschaft gut geeignet. 
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C. Gretenkord und W. Drescher 

Institut für Landwirtschaftliche Zoologie und Bienenkunde, Melbweg 42, 53127 Bonn 

Die Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf die Dunkle Erdhummel 

Bombus terrestris L. im Vergleich mit der Honigbiene Apis mellifera L. 

Die Honigbiene ist hinsichtlich ihrer Empfindlichkeit für Pflanzenschutzmittel ausgiebig 

untersucht worden. Inwieweit die Ergebnisse auch auf andere Apiden-Arten übertragbar 

sind, sollte am Beispiel der Dunklen Erdbununel geprüft werden. Dazu wurden Laborver

suche (Bestinunung der akuten oralen nnd topikalen LD50) nnd Zeltversuche durchgeführt 

Die Prüfverfahren folgten soweit wie möglich den Richtlinien der BBA (Richtlinien für die 

Prüfung von Pflanzenschutzmitteln im Zulassungsverfahren, Teil VI, 23-1, 1991) und der 

EPPO (Bulletin OEPP/EPPO Bu/ietin 22, 203-215, !992) für die "Bienenprüfung". 

In den Laborversuchen zeigte B terrestris für alle bisher untersuchten Mittel eine geringere 

Empfindlichkeit als A. mellifera (siehe Tabelle). Die Zeltversuche führen, mit einer Aus

nahme (UNDEN), zur gleichen Einstufung der Mittel hinsichtlich ihrer Gefährlichkeit, wie 

sie für die Honigbiene ermittelt wurde. 

Für die Prüfung von Pflanzenschutzmitteln, die in die Entwicklung von Insekten eingreifen 

(z.B. JNSEGM DIM!LJN), wird zur Zeit ein Larventest für Hununeln entwickelt 

l'rifmitte! B* orale LD511 topikale LD50 Wirkw,gim 
/uo a. i. /Biene) / "" a. i. /Biene) Zeltversuch 

Handelsname Wirkstoff B. terr. A. mell B, letT, A, mell B, terrestris 

PIRIMOR Pititnicarb B4 8,4 3,2 >100 >54 kein Effekt 

UNDENfl. Propoxur B l 23,6 1,34 >!00 0,72 kein Effekt 

TH!ODAN35 Endosulfän B4 13,7 7,81 >!00 7,1 kein Effekt 

E 605 forte Paratbion B 1 0,69 0,175 0,68 0,11 hohe Mortalität 

META- Oxydemeton BI 0,73 0,31 14,l 0,54 hohe Mortalität, 

SYSTOXR -me!hvl Lanozeitwirkun2 

ROXION Dime!hoat B ! l,7 0,15 7,56 0,12 hohe Mortalität 

RUBITOX Phosalon B4 59,7 5,8 >80 8,9 kein Effekt 

DEC!S Deltarnethrin B2 0,54 0,079 3,28 0,051 hohe Mortalität, 

Renellent-Effekt 

KARATE Lambda- B2 0,16 0,052 5,4 kA hohe Mortalität, 

Cyhalothrin Renellent-Effekt 

B * = Bienengefährhchke1t 
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Heidrun Vogt 

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forshvirtschaft 

Institut für Pflanzenschutz im Obstbau, Dossenheim 

Einfluß von Pflanzenschutzmitteln auf die Florfliege Chrysoperla carnea (Neuroptera, Chzyso12idae) 

im Freiland: Mehrjährige Erfahru....rut@ bei der Entwicklu..ng_einer Prüfinethode und ihre Bedeutung im 

sequentiellen Prufverlauf 

Ein wichtiger Bestandteil des integrierten Pflanzenschutzes ist die Anwendung selektiver Pflanzen

schutzmittel, so daß Nichtzielorganismen, insbesondere Nützlinge, verschont bleiben. Während be

reits zahlreiche Labormethoden entwickelt wurden, um die Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln 

auf Nützlinge zu ermitteln, stehen bisher nur sehr wenige Freilandmethoden zur Verfügung. Diese 

sind jedoch erforderlich, um Präparate, die sich im Labor oder Halbfreiland als schädigend erv.riesen 

haben, auf ihre Auswirkungen unter Praxisbedingungen zu prüfen. In mehrjähriger Entwicklung 

wurde eine Freilandmethode erarbeitet, die es erlaubt, Pflanzenschutzmittel aus den verschiedensten 

Wirkstoffgruppen hinsichtlich ihrer Wirkung auf Larven der Florfliege C. camea zu untersuchen. Die 

Methode ist vor allem auch :für die Erfassung langfristiger Effekte bei der Anwendung von Insekten

wachstumsregulatoren geeignet Dies war bisher im Freiland nicht möglich. Die Beurteilung der 

Schädlichkeit der Pflanzenschutzmittel beruht dabei auf dem Rückfang überlebender Tiere nach der 

Behandlung., der Ermittlung der Verpuppungsrate, dem Schlupf der Imagines und m.E. dem Repro

duktionsverhalten. Geprüft wurden bisher neurotoxische Präparate (Evisect, Baythroid 50, Imidan), 

Chitinsyntheseinhibitoren (Dimilin, Cascade, Nomolt) und ein Juvenoid (Insegar), die im Labor~ mit 

Ausnahme von Evisect - zu 100 % Mortalität der C. camea-Larven geführt hatten (Evisect: 58 %). 

Im Freiland wurde für Evisect und Imidan mit einem Wirkungsgrad (YvG) von 28 bzw. 10 % eine 

deutlich geringere Schädlichkeit als im Labor ennittelt. Baythroid dagegen erwies sich mit einem WG 

von 96 % weiterhin als sehr schädlich. Die Chitinsyntheseinhibitoren führten im Vergleich zur Kon

trolle zu einer um 60 bis 90 % geringeren Verpuppungsrate. Desweiteren war der Schlupf der Imagi

nes aus den wenigen Kokons stark beeinträchtigt. Für Insegar ergab sich im Freiland ein WG von 

52 %. Alle untersuchten Insektenwachstumsregulatoren sind somit im Freiland als mittelstark bis 

stark schädigend für C. carnea-Larven zu bewerten. Der Vergleich der Labor- und Freilandergeb

nisse zeigt, daß bei im Labor stark schädigenden Präparaten auch im Freiland in den meisten Fällen 

mit erhebUchen Beeinträchtigungen zu rechnen ist. 
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R Zeller, H.W. Schmidt 

Bayer AG, Geschäftsbereich Pflanzenschutz Entwicklung 

Biologische Entwicklung, Versucflswesen 

Leverkusen 

In mehrjährigen Dauerversuchen in Weinreben und im Obstbau wurde der Einfluß von Spritzfolgen 

mit Euparen M bzw. Euparen auf den Popul.ationsver!auf von Raubmilben ill11ilJodromus pyri} und 

Spinnml!ben (Panony:9flus lfilDll untersucht. 

Sei der Beurteilung der raubmllbenschonenden bzw. rnubmilbenschädigenden Eigenschaften von 

Pflanzenschutzmitteln werden in der Regel nur die Raubmilben in die Betrachtung einbezogen, Sinn 

und Zweck der RaubmJlben als Nützlinge ist jedoch die Bekämpfung bzw. Unterdrückung der 

Spinnmilben. Aus diesem Grund !st es sinnvoll, die Entwicklung der Populationen sowohl von Raub,, 

als auch Spinnm!lben während der ganzen Vegelationsze!t zu erfassen. Damit kann dann auch der 

Einfluß eines Pflanzenschutzmiite!s auf das System Raubmilbe~Sp!nnmilbe sicher beurteilt werden 

und damit auch dessen Eignung für den Einsatz im integrierten Pflanzenschutz. 

In unseren Versuchen kam es relativ oft vor, daß der Spinnmilbenbesatz sowohl in Unbehandelt als 

auch bei raubmilbenschonenden Pflanzenschutzmitteln zum Teil drastisch anstieg trotz hoher 

Raubmilbenzah!en, d!e theoretisch hätten ausreichen müssen, um die Spinnmi!ben wirksam zu 

bekämpfen. 

Mur be! den Spritzfolgen mit Euparen M bzw. Euparen kam es in den vergangenen Jahren nie zu 

einer Zunahme der Spinnmilbenpopu!ation. Dies ist darauf zun1ckzuführen, daß die Euparene zum 

einen eine Nebenwirkung auf Spinnmilben haben, zum anderen werden die Raubmi!benzahlen zwar 

etwas vermindert, es bleiben aber immer noch genügend übrig, um gemeinsam mit den Euparenen 

die Spinomilben wirksam zu bekämpfen. Dle Euparene empfehlen sich für den integrierten 

Pflanzenschutz, da sie die Effizienz: der Raubmilben bei der Bekämpfung der Spirmmilben 

unterstützen und somit die Wirkungssicherheit entscheidend erhöhen. 

Die ganzheitliche Betrachtung des Systems: Pflanzenschutzmitte! - Raubmilben - Splnnmilben ist 

praxisnah und zielorientiert: Das Ziel ist, in den Kulturen das Auftreten von Spinnmilben entweder zu 

verhindern oder ihre Population unter der Befal!sschwel!e zu halten und dabei die 

Raubmi!benpopulation auf elnem ausreichenden Niveau zu stabilisieren. 

Die Einstufung eines Pflanzenschutzmittels in raubmi!benschädigend bzw. raubmi!benschonend wird 

our dann der Sache voll gerecht, wenn bei der Beurteilung auch der Einfluß auf die Spinnmi!ben mit 

einbezogen wird. 
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G. \Vcbcr. J Franzen. W Büchs 

Biologische Bundesanstalt für Land-· und Forstwirtschaft 

Institut für Pflanzenschutz in Ackerbau und Griinla,,d, Braunschweig 

Beitrgg_von Zwcif!i.idcm (lnsccra·. ~:@}_zur Erj1almng 

der B041;,'Ilfrnc[!Jbarkt?_i.t..durch ... ?crsctzunzvon Emterüd':_ständcn 

Im Rahmen von Untersuchungen über den Einfluß ,mkrschicdlichcr hndwirtschafthchcr Bcwirtscbaftungsin

tmsitäten auf Dipteren ·werden Versuche zur Beteiligung von Oi;nerenfarven am Abbau toter organischer Sub

stanz, vor allem von Ernterückständen, dur-c-hgcfülm. Die Versuche finden in der Frndi.Jfol.ge Zuckerrübe, 

Wintenveizen, Wintergerste auf Lößboden (Bodenart: toniger Schluff) sintt. fn regelmäßigen Abständen ,ver

dcn Ernterückstände der Vorfrucht SO\\i.c abgestorbene Blätter der diesjährigen Feldfrucht ins Labor geholt 

und die adulten Dipteren erfaßt. die sich innerhalb von drei Monaten aus den darin vorhandi,,'Ilen. Larven ent

,,.i.ckcln 

Die bisherigen Ergebnisse zeigen. daß an Wintergerste die größten !ndividucndichten von zcrsetz.."'ndt'D Dipte

ren in Ernteresten unmittelbar nach der Ernte im Juli auftraten {!250 lndividucn/lOOOg Substrat, innerhalb 

von 3 Monaten aufgczüchtct). Am Wintcnveizen war dif: BesicdJungsd.ichte im Mai und Juni an abgestorbi> 

ncn Blättern am größten O lOO lnd._i. Erntereste der Zuckerrübe. die die Hauptfrucht dieser Fruchtfolge ist 

v.urden, jahreszeitlich bedingt, sehr stark kurz nach der Ernte im No,,:cmb-er (1100 Ind.) bzn,. im Frühjahr 

{1200 Ind.) von Zersetzem besiedelt; im Winter waren die Individuenzalüen geringer. In abgestorbenen 

Zuckenii.benbfa.ttern entvrickelten sich im Juh die meisten Dipteren (6000 lud.). Es zeichnet sich die Tendenz 

ab, daß sich an dieser Feldfrucht die größte Anzahl zersetzender Arten ent'Nickeln kann 

Bei allen Feldfrüchten traten am häufigst,=n die Trauermücken (Sciaridae) auf, besonders die Art Lyconella 

fitcorum (FREY). In der Kultur Zuck<.srrübe kmmte bei dieser Art fostgestellt werden, daß ihre Besiedlungs

dichte mit höherer Be-wirt.<;chafumgsintensität abnimmt An der Zuckerrübe entwickelten sich außerdem zahl

mich Bradysia strenua (Vv1NN.) (Sciaridae), ilie cbc'!l.falls saprophagen Schmetterlingsmücken (Psychodidae) 

der Gattung Psychoda und Essigfliegen (Drosophilidae) .der Art Scaptomyza pal!ida (ZEIT.), die sich von 

Mikroorganismen an den abgestorbenen Pflanzenteilen emiihrt. Einige weitere Arten aus verschiedenen Fami

lien traten in geringerer Anzahl auf Larven der beiden o.g. T nmermückenarten konnten auch direkt beim Fraß 

an verrottenden Pflam..ente-ilen beobachtet werden. E:ine Quantifizierung der Abbauleisrung muß noch erfolgen 

Die Untersuchungt:n z.eigen, daß Dipreren dazu beitragen. die in den 3bgestorbenen PflanzenteiJen festgeiegten 

Nährstoffe wieder für die Kulturpflanz.en verfügbar zu machen. A.ngesichts dieser ,,ichtigen Funktion soUre 

der Empfindlichkeit dieser Zcrsetzer gegenüber intensivem Einsatz von Produktionsmitteln Rechnung getragen 

,verden 
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J _ Zimmermann und W Hüchs 

Bioiogische Bundesaibtah für l ,and- und forsn.virtschafL lnslitul für Pflanzenschutz in At:k.ertnw und 

C-riinland, Brnun..s::-.hweig 

Killtilliß©1Mf~IQOpulationen ((9leoptern.~Ji!m21Jvtüüdae} von_ Zucketrubenflächen unter dem J>i.nt1l!ß. 
verschiedener !11,-;e_k_tizida.."'lwendu_rrg_en 

A.uf einer ta...-igJfill.ng abgestutt intensiv bewirtschati:eten Agrnrfläche wurden die Kurzflügelkäfer über vier 

Jahre mit der Bodenph.moeklektormethode untersucht. Die Fmcht Zuckerrübe konnte dabei 1989 und [992 

beprobt werden. In beiden Jahren brn zm /\utlaufsicherung der Rüben das Bodenins.-ektiztd "Curaterr-Gra

nutat" zum Einsatz. Die Applikation des insektizides vmrde !989 am 3 J .3. \Orgenommen und fiel in die 

.Fmtpflanzungszeit der meisten Frü.hjahrsarten. Bei diesen Arten konnten sowohl akute als auch :t .. T verzö

gerte Abm1danzdepressionen - in Form eines verminderten Schli.ipfpeaks der zweiten Generation - im Ver

gleich zur unbehandelten Fläche verzeichnet werden. 1992 wurde das "Curaten-Grnrmlat" drei Wochen später 

ausgebracht so daß die Fortpflanzung der hti.hjah.rsarten oflenbar schon weitgehend abgeschlossen war. In 

diesern Jahr waren nur bei eine:r Art (Afhela pah.tstris) Effekte meßbar. Bei den Versuchen handelte es sich 

jedoch um Systemvergleiche, V\iO nich1 nm die ln~k.tizidc in den verschiedenen Varianten variien wurden 

Um einen möglichen Zusammenhang zvvischen d-er "Curaterr~("i-ranu!at"-Applikation und der Abundan.z der 

Käfor abzusichern. wurde 1993 ein Freilandversuch angesetzt, in dem sich die Versuchsglieder nur durch den 

Einsatz der Insektizide unterschieden: /\.m 13.4. wurde eine l O x 10 m große Parzelle mit "Curaterr-Granulat" 

{Wirkstoff: Carbofürnn) (0.5 g / lfm) behandelt und zun:1 VeTg.leich jeweils eine Parzelle mit "Karate" 

(Wirkstoff- Lambda-Cyhalothrin) (3 ml / 100 m2) und eine mit "Piritnor" {Wirkstoff: Pirimicarb) {3 g / IOO 

n:12). Ca. 24 h später wurden prn \iariante 4 Bodenphotoeklektoren mit ein.er Standfläche 'von je I m2 als 

''Dauersteher" eingerichtet und über zweieinhalb Monate 14-tägig gekert. \\/ährcnd bei den Artenzahlen keine 

Unterschiede zwischen den Varianten zu erkennen waren. zeigten sich hinsichtlich der Indi,riduenz.ah!en z.T 

mass1ve C:nterschi.ede Im Vergleich zur unbehandelten Ko11trolle (n 2.251) wurden in der "Piri:mor"

Parzdle 6 % _ in der ~Karnte"-Parzelle 47.8 % und ln der ··curaten-(kanu.iat"-Parzelle 30,8 \liO weniger 

Individuen gezählt. Beim ''Curaterr-Granu!at" und insbesondere beim "Karate" waren somit z.T beträchtliche 

Viirkungen auf die Staphyhnidenfauna zu verzeichnen. Die relativ geringen Effäkie des "Pirimor" auf die 

Gesamtindividuenzahl täuscht auf den ersten Blick darüber hinweg, daß bei einigen Arten deutlich geringere 

Abundanzen als in der Kontrolle festgestellt wurden (z.B. bei Ano(Ylus msecatus, Am,scha deäpiens und 

M}'ceioperus lon,1..,rul11s) Die gemessenen l}ntcrschiede fr,_s;sen sich fast alle auf Abundanz.depressionen 

innerhalb der ersten zv:ei bis vit-T \Voch.en nach der Behandhmg zmiickführen. Sie können demnach als mehr 

oder v~'Gniger hu:fristige Reaktionen der Fauna bezeichnet werden Auswirkw1gen auf die Schlüpfabundanz 

der Fo!gegenerat.:im.1 kot.mten ausschheßhch bei Atheta pat10ni1 verzeichnet werden, von der in allen 

lnsektizidvarianten deutlich weniger Tiere sch1üpfi:cn als in der Kontrolle. Bei aHen anderen Arten war kei.ti 

,,ye&;ntlicher tmagina!sch!upf zu ·verzeichnen. Höchstwahrscheinlid1 gelangten die Individuen unmittelbar 

nach dem Schlüpfen in die Fanggefäße der Eklektoren ehe sie in der Lage waren, sich fortzupflanzen. 
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* Agrnplan, Vecheide; Bundesanstalt für Land · und Braunschweig 

Für die 

von Nicht-Zielorganismen (sogenannte indifferente Arten und Nützlinge) ein wichtiger 

.Bestandteil. Zur Abschätzung der Exposition müssen die verschiedenen Aufnahmepfade, die zeit

liche und räumliche Koinzidenz zwischen Organismus und Wirkstoff und auch die Auffangeffizi

enz der Arthropode!'.Lkörper bekannt sein. 

Bei Hi verschiedenen Ve,rsu,ch,,!iern:ruv,oen (Arthropoden in verschiedenen Entwicklungsstadien) 

und Bfattproben, die auf einer Papierunterlage montiert waren, wurde in einem Spritz-versuch der 

Farbstoff llrilliantsu!foflavin appliziert und die Anlagerung an die fluorometrisch !Je. 
stimmt I>ie auf der Papierunterlage aufgefangene Fa.1:istoffmenge wurde der je Ffächene:i.nheit 

applizierten Menge gleichgese!zl und als Bezugsgröße für die Berechnung der Auffangeffizienz 

benutzt 

Die höchs!e Auffangeffizienz für die am,liz:iente Behandlungsffüssigkeit, die im Vergleich zur Pa-

pienmterlage mit 155 % bestimmt wies der Staphylinide Aleochara /Jilineata auf 

sehend war, <lall Lepidoptere11 als Puppe - wahrscheinlich aufgrund iJrrer zylindrischen Form -

eine hohe Auffangseffizienz haben. AJs Imagines haben sie jedoch eine sehr niedrige Anlagerung 

unter 30 % , da wahrscheinlich ihre Flügelschuppen eine Benetzung verhindern. Bei den meisten 

geprüften Arten lag die Anlagerung zwischen 75 und 100 % . Blattproben verschiedener Kultur

pflanzen wiesen ein unterschiedliches Anlagerungsverm.ögen auf. An Kohlpflanzen wurden um 

100 % der applizie1ten Menge und an Wintergerste und Hafer weniger als 60 % angelagert. 

Mil Hilfe von Daten= Toxizität verschiedener Wirkstoffe (LD50-Werte) für einzelne Organis

men, ihrer arttypischen Auffangeffizienz sowie ihrer Körpergröße lassen sich anhand eines Mo

dells von Davis & Williams (1990) Abstände für Applikationen emritteln, die eingehalten werden 

müssen, wenn die Schädigung einer Population im Feldrain über einen ·wert von zum Beispiel 

50 % hinaus vermieden werden soll. 
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Anhand mehrjähriger wurde untersucht, inwieweit sich acker-- und 

ehe Maßnahmen auf die Zusammensetzung und Aktivitätsdkhte von Feldlaufkäfern auswirken. Die 

Erhebungen auf Winterweizen-, und Zuckerrübenfeldem sowie auf einer 

Brache in den Fluren Obhausen und Peißen (im SW bzw. NO von Halle/ Sachsen-Anhalt). Zum 

Einsatz kamen BarberfäUen, auf Winterweizen auch Methoden der Abundanzschätzung (Eklek

toren, Untersucht ,vtm:leu Verändenmgen von Aktivitätsdichten1 Diversität und Domi

nanzstmktm nach Bodenbearbeitungs- und chemischen Pflanzensdmtzmaßnah..JTien, die Einflüsse 

von Fruchtart bZ\V. Fruchtvvechse! sowie Feldrandwirkungen. 

&ide Untersuchungsgebiete wiesen einen sehr hohen Arterueichtum auf. Im 

reicher strukturierten Raum Feißen kollilten 100 Arten nachgewiesen werden 76; WG: 55; 

Feldränder; 87), Im Gebiet um Obhausen wurden, bei etwas Versuchsumfang, 74 

erfaßt 56; ZR: 41; Brache: 37; Feldränder; 58). Die Feldränder waren artenreicher, 

zeigten aber kaum Einflüsse auf randnahe Feldbereiche, 

Nach einem Stoppeiumbruch (nach WW) kollilten signifikante Unterschiede zur nicht geschälten 

Variante in Fon:n höherer Aktivitätsdichten vleler Arten fästgesteHt werden. Die Differenzen sind 

zum Teil methodischen Ursprungs, da zwischen den Stoppeln. mit wachsender Venmkrautung 

größere Raumwiderstände zu verzeichnen waren. Andererseits dürfte das stärkere Auftreten 

fakultativ phytophager Arten jn der nicht geschähen Parzelle seine Ursache gerade auch in dieser 

Verunkrautung haben, 

Der Insektizideinsatz (Pirimor u. Karate in ZR; Deds in w·w) zeigte differenzierte; insgesamt aber 
geringe Einflüsse, wobei im vorliegenden FaH das als wenig selektiv eingeschätzte Karate 

gegenüber Pirimor keine stärkere Wirkung auf die Käfer erkennen ließ. Nach dem Deds-Einsatz 

waren erst im Folgejahr nachweisbare Unterschiede zwlscb.en den Varianten festzustellen, deren 

Ursachen aber nicht in dieser Behandlung liegen müssen. 

Die verschiedenen Fruchtarten be"'i.rken in erster Linie über die Ausprägung spezifischer Mikro
klimata in den Beständen die Herausbildung von Differenzen hinsichtlich Aktivitätsdichte und 

Dominanz..struktur der Laufkäfer-Populationen. Ein kulturspezifisches Artenspektrum konnte nicht 

nachgewiesen werden. Beide Gebiete wiesen eine ähnliche Artenzusammensetzung auf. 

Klimatische Veränderungen scheinen einen wesentlich größeren Einfluß auf die ('..arabidenfau:aa 

der Felder zu haben, aJs landwirtschaftliche Umstrukturierungen. So nahm der Artenreichtum 

beider Gebiete, wohl infolge der warmen Jahre mit sehr milden Wintern, von 1989 bis 1.993 

kontinuierlich zu. Die Trockenheit in den fahren 1990i1991 führte zum verstärkten Auftreten von 

xerophilen Arten der pannonischen Faunenregion, während einige hygrophHe Spezies nahezu ver-· 

schwanden. 
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Auswirkungen abgestufter Intensität des Pflanzenschutzmitteleinsatzes auf räuberische Käfer 

(Carabidae und Staphylinidae) in Kulturpflanzenbeständen im Rahmen von Fruchtfolgerotationen 

an zwei verschiedenen Standorten 

Die Untersuchungen finden seit Herbst 1991 in Peißen (Saalkreis) und Bamstädt (Kreis Querfurt) 

auf Schwarzerdeböden statt, wobei für Peißen die Fruchtfolge Winterweizen, Winterweizen, 

Zuckerrüben, Winterweizen auf einem 24 ha großen Schlag und in Bamstädt Wintergerste, Mais, 

Winterweizen, Sommergerste auf einem Feld von 43 ha vorgesehen war. An jedem Standort 

wurden 6 Parzellen von 72 x 200 m Größe angelegt, von denen zwei als Kontrollflächen (K

Varianten) dienten. Auf zwei weiteren Teilstücken erfolgten intensive Pflanzenschutzmaßnahmen 

(1-Varianten). In den anderen beiden Varianten (G) wurde ein gezielter Pflanzenschutz unter 

Beachtung von Schadschwellenwerten (Unkräuter, pilzliche und tierische Schaderreger) praktiziert. 

Zur Erfassung der räuberischen Käfer dienten Bodenfallen. 

Im Winterweizen (1992) in Peißen lagen bei den Laufkäfern die höchsten Aktivitätsdichten in den 

!-Varianten vor. Die Laufkäfer waren sehr unterschiedlich im Feld verteilt, so daß sich hinsichtlich 

des PSM-Einsatzes keine konkreten Aussagen ableiten ließen. Die Kurzflügler dagegen hatten eine 

sehr gleichmäßige Verteilung. Bei T. hypnorum zeigte sich eine Verminderung der Fangzahlen in 

den !-Varianten nach Herbizidanwendung. 

Im Mais (1992) in Barnstädt traten bei den Laufkäfern aufgrund der langen Fangperiode, bis Mitte 

September, vor allem Herbsttiere stärker in Erscheinung. Ab Anfang August ließen sich in den 

sehr stark verunkrauteten K-Varianten in hoher Zahl C. ambiguus, P. rufipes und C. auropuncta

tum nachweisen. Die Art P. cupreus war in den G-Varianten am häufigsten. Einige Laufkäfer mit 

vorwiegend phytophager Ernährungsweise konnten fast ausschließlich in den K-Varianten nach

gewiesen werden. Unter den Kurzflüglern trat P. fuscipennis verstärkt in den Kontrollen auf. 

Im Folgejahr lagen hier im Winterweizen bei den Laufkäfern die höchsten Aktivitätsdichten in den 

K-Varianten, etwas geringere in den G-Varianten vor. Die Art H. distinguendus, die im Mais nur 

mit wenigen Individuen auftrat, erreichte in den K-Varianten den 5-fachen Wert gegenüber den I

und G-Varianten. Die Art P. cupreus war wiederum in den G-Varianten am häufigsten. Während 

sich bei M. minutulus und C. fuscipes im Mais keine Differenzen zwischen den Intensitätsstufen 

zeigten, wurden im Folgejahr im Winterweizen in den Kontrollen etwas höhere Fangzahlen 

gegenüber den I- und G-Parzellen registriert. 
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Landwirtschaftliche Fakultät 

Instinit für Pflanzenzüchtung und Saatgutwirtschaft: 

Untersuchungen zum Einfluß von Gaucho (Imidacloprid) in. der 

Zuckerrübenpille auf die epigäische Bodenfauna des Zuckerrübenfeldes 

In den Jahren 1991 und 1992 vrurden auf Produktionsflächen der 

Agrargenos;.::enschaft Peißen Untersuchungen zum Einfluß des 

systemischen Insektizides Gaucho (90 g a.i./Einheit in der 

Zuckerrübenpille) auf die semiedaphische Arthropodenfauna auf 

Zuckerrübenfeldern durchgeführt. Dabei dienten die Parzellen 

''unbehandelte Kontrolle" und Vorauflaufbehandlung mit L.indan (11/ha) 

als Vergleich:::;varianten. Die Versuche fanden auf Großparzellen {lha) 

statt. Mitte April erfolgte jeweils die Etablierung von 16 

Barberfallen pro Variante, die im wöchentlichen J:. .. bstand entleert 

wurden, Zusätzlich zur Auswertung der Schädlinge aus den 

Barberfallenfängen erfolgten Bonituren der Fraßtätigkeit der 

Moosknopfkäfer und der Hinenbildung durch Rübenfliegenmaden. 

Insgesamt vrurden ca, 10. 000 Tiere pro Jahr determiniert. 

In unseren Versuchen ist. deutlich geworden, daß Gaucho gegen die 

wichti9sten Schadinsekten der Jugendphase, den Moosknopfkäfer und 

die Rübenfliege eine gute Wirkung zeigt. Aus den Bonituren der Minen 

der Rübenfliegenmaden läßt sich entnehmen, dais die Gaucho-Varianten 

befallsfrei blieben, während in der Kontrolle die höchste Anzahl 

Minen vorhanden war. Der Kerbenfraß der Moosknopfkäfer war in der 

Gaucho~Variante vermindert. 

Sowohl bei den Sommer-- als auch bei den Herbstcarabiden ergab sich 

ein relativ ausgeglichenes Bild. Die drei näher betrachteten 

Carabidenarten (T. quadristr.iatus I P. melanarius I C. fuscipes) 

erreichten in allen Varianten ein in etwa gleichhohes 

Aktivitätsdichtemaximum. Lediglich bei C. fuscipes sind verminderte 

Fangzahlen .in der Gaucho-Variante zu bemerken. 

Weiterhin wird deutlich, daß bei der Anwendung von L.indan als 

Vorauflaufinsektizid negative Effekte auf Spinnen zu verzeichnen 

waren. Eine Wirkung von Gaucho konnte nicht nachgewiesen werden. 
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Nützlingsauftreten in Kulturpflanzenbeständen-der Einfluß der Kulturpflanzenart auf 
das Laufkäferartenspektrum 

In einem angelegten Freilandversuch wurden in 4 ausgewählten, nebeneinanderste
henden landwirtschaftlichen Kulturpflanzenarten (Ackerbohne, Hafer, Sommerweizen 
und Sommergerste) mit Hilfe von Barberfallen zu verschiedenen Zeitpunkten wäh
rend der Vegetationsperiode (März bis September) epigäische Raubarthropoden 
gefangen. Hintergrund ist die Bewertung verschiedener Umweltfaktoren in ihrem 
Einfluß auf die Präsenz von Nützlingen in landwirtschaftlichen Kulturen. In dem Bei
trag vorgestellte Ergebnisse beziehen sich auf den Einfluß der Kulturpflanzenart unter 
Berücksichtigung der Zeit auf das Carabidenartenspektrum. 

Für die statistische Datenauswertung wurden aus den Fängen 8 Laufkäferarten ausge
wählt, deren Abundanz genügend groß war, um nicht als Zufallsfang bewertet zu 
werden. 

Kulturpflanzenarten, Fangzeitpunkte und Laufkäferarten sind nominalskalierte Merk
male. Ihre Beziehungen untereinander wurden mit Hilfe der Kontingenztafelanalyse 
untersucht. Es ergab sich eine signifikante Abhängigkeit der Anzahl der Laufkäfer 
von der Kulturpflanzenart und vom Fangzeitpunkt. Mittels Kontrastanalyse einzelner 
Unabhängigkeitshypothesen der Kontingenztafel wurde beispielsweise festgestellt, bei 
welcher der 7 Fangzeitpunkte eine Abhängigkeit des Laufkäferartenspektrums von der 
Kulturpflanzenart besteht. 

Es wird weiterhin anhand der Ergebnisse der Korrespondenzanalyse die Möglichkeit 
der Bindung einzelner Carabidenarten an bestimmte Kulturarten diskutiert. So war 
das Auftreten der Art Harpalus distinguendus im Versuchsjahr 1991 an die Früh
jahrsmonate, insbesondere März sowie an die Kulturen Ackerbohne und Sommerwei
zen gebunden. 
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Fachgruppe Biologische Mittelprüfung 

Entwicklung eines standardisierten Labortests mit MiniköderiameJJen für ökotoxikologische 

Prüfungen im Bereich Bodenfauna 

Die Landwirtschaft wird auch auf absehbare Zeit auf den Einsatz von Pflanzenschutz

mitteln nicht verzichten können, Um bei ihrer Anwendung sicherstellen zu können, daß un

vertretbare Auswirkungen auf den Naturhaushalt im vorhinein erkennbar sind, ist es not

wendig, über relevante ökotoxikologischer Testverfahren zu verfügen. 

Der Einsatz von Miniköderlamellen (im folgenden als Köderstreifen bezeichnet) wurde von 

TöRNE (1990 a, b) entwickeJt, um im Freiland Fraßaktivitäten der Bodenfauna als Summen

parameter ermitteln zu können. 

Die Entwicklung eines standardisierten Labortests mit diesen Köderstreifen hat zum Ziel, 

ein einfach handhabbares Laborverfahren zur Verfügung zu haben, mit dem ökotoxikoJo

gische Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf die Fraßak.tivität der Bodenmesofauna 

(Collembolen, Enchytraeen, mikrophytophage Milben) ermittelt werden können. 

Erste Versuche hierzu wurden in ~ artificla! soil" mit definierten Collembolenzahlen unter 

standardisierten Klimabedingungen und Einsatz von Pflanzenschutzmitteln durchgeführt. 

Die Löcher in den Köderstreifen wurden mit Cellulose-Brennessel-Pulver gefüllt. Die Kö

derstreifen wurden dann unterschiedliche Zeitspannen in den Versuchsgefäßen exponiert. 

Am Ende der Versuche wurde ermittelt, wieviele Löcher der Köderstreifen deutlich durch

fressen waren. 

Bisher wurden in den Versuchen die Pflanzenschutzmittel Karate, Benomyl und Radam 30 

in unterschiedlichen Konzentrationen eingesetzt. 

So ergaben sich z. B. bei Karate signifikante Unterschiede zwischen der Kontrolle und der 

fünffachen Aufwandmenge. Die Übereinstimmungen bei optischem und gravimetrischem 

Auswerteverfahren wie auch die Korrelationen zur Anzahl der Collembolen gegen Ver

suchsende deuten darauf hin, daß eine Entwicklung und Standardisierung dieses Laborver

fahrens sinnvoll ist und zukünftig wichtige ökotoxikologische Informationen liefern kann. 
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A.l:c::; '-io:-rausset.zung für eine gezieL::e Auswahl potent.iell t.:.oxischer 

?rä.pa:catr:--: für Feldversuche wurden die Aus·.,,1i:ckungen von 15 Insektj 

ziden, ?ungiziden und Herbiziden auf die im Boden lebencie Collem-

FoJsomia canaicta Die Prapa-rate v1urden 

ab9estdf(en Konzentrationen 1n ein künstliches Substrat aus 69 % 

Sand, 20 % Kaolin, 10 % Torf und 1 % Kalk einge:;:n:i.scht. Ir diesem 

Boden wurden gezüchtete adulte bzw. juvenile F'. candida 14 bzw. 28 

Tage lang gehalt.en, danach aufgeschwentrnt und ausgezählt.. 

Zur /.,_bschc'tt.zu.nq der Toxizität dienten sowohl die durch Probit--

An::11:,,'se ermittelte LCSO und die L()EC (!owest observed effect 

con :ent:ri::J.t:ion) :Cur die Mortali.t.-.:lt als ,~uch die EC'SO und die LOEC 

fGr die Reproduktionsrate. 

Di;_; ·.ner unte1~s 1.1chten p'.!o.sphorocqa:1 j_ sc'nen und chlororga;1ischen In-· 

sektizide wiesen dabei die höchst.e Toxizität auf. Ihre LCSO- bzw 

ECSO-Werte lagen i:n Bereich 'JOn ca. 0 1 bis 20 pprn. Dagegen V'ldr 

bei de.e, v1.er getesteten P'_irethroiden eine sehr viel geringere Mor

ta.lirat. nnt LC50--Werten von JOO bis weit uber 1000 pprn fest.zu-

stellen. Die Reproduktion, die durch subletale Effekte auf die Ei

ablage und durch Larvens:::erblichkeit. beeinflußbar ist, war meist 

sUi.rker gemindert. Bei den Fungiziden und Herbziden lagen die 

ECSO- und LCSO .. ·Werte zwischen 10 und über 1000 ppm, die Wirkungs-· 

schwellen (LOECi dagegen oftmals unt.er lO pprn. Durch den ·/ergleich 

der erhaltenen 'Toxizitä.tsdaten nn1.: den im Frei1and in der obersten 

Bodenschicht (25 rru.,i.) maximal zt, erwartenden Konzentrationen --,ron 

~..., bi:co 15 ppm ist eine erste Gefclhrdungsabsch-.'3.t.zun,;J möglich. So 

kann ._-3.ufgrund der starkeren l'Jirkung 'Ion E 605 forts::,, Tarnaron 1 

MetaS':/:~tc:ix R, Thiodan, Surnicidin 10, Karate und Ela::1colan auf die 

Tes:.t i.2:ca.ct '/On Collembo; F'":Epopulati.one,~ nicht 

aL:~geschl:::.issen werden. t<"' _st \,.reiterhin zu berUcksicht.igen, daß 

die VL.r·kung, v,1.e bei b 61)S [orte nachgewiesen 1 in Sandböden mic 

geringc:,m P..nte.il c;r9ar1ischer Subst.anz wesencli.ch st/1rker ausqepr,3.gt 

sein k:;J.nn. 
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H. Abdelgader und u. Heimbach 

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft I Institut 

für Pflanzenschutz in Ackerbau und Grünland, Braunschweig 

Langfristige Wirkungen yon Insektenwachstumsregulatoren auf den 

Laufkäfer Poecilus cupreus 

Die langfristigen Wirkungen von verschiedenen Insektenwachstumsre

gulatoren (IWR) auf Laufkäfer wurden untersucht. Dabei wurde die 

Eiablage von adulten Käfern, die während ihres ersten Larvenstadi

ums behandelt worden waren, gemessen. Auch die Schlupfrate der ab

gelegten Eier und der Einfluß der Behandlung auf die Gewichts

veränderungen der Adulten nach dem Schlupf wurden festgestellt. 

Die Larven wurden nach der Behandlung bei 20 ° C gehalten und auch 

die daraus schlüpfenden Adulten für weitere 30 Tage. Danach wurden 

die erwachsenen Käfer für 3 - 5 Monate bei 8 ° c überwintert. zur 

Eiablage wurden die Käfer wieder bei 20 ° C gehalten und zwar ent

weder im Männchen: Weibchen Verhältnis von 1 : l oder 2 : 1. 

Die Ergebnisse zeigen, daß nach Anwendung von drei der getesteten 

IWR (Applaud, Insegar und Pyriproxifen) die Anzahl der abgelegten 

Eier im Vergleich zur Kontrolle stark reduziert war. Allerdings 

war diese Wirkung bei Pyriproxifen nur mit der niedrigen Konzen

tration von 0,05 % deutlich nicht aber bei 0,1 %. Die Eiablage war 

aber nicht reduziert gegenüber der Kontrolle ( Geschlechtsverhäl t

nis 1 : 1), wenn die Anzahl der Männchen in den behandelten Vari

anten auf zwei je Weibchen erhöht wurde* Die drei IWR hatten kei

nen Einfluß auf die Schlupfrate der abgelegten Eier. Hexaflumuron 

(0,05 und 0,1 %) bewirkte eine so hohe Larvenmortalität, daß nicht 

genügend Käfer vorhanden waren, um die Eiablage zu überprüfen. 

Die Gewichtsveränderungen der adulten Käfer y die als Larve behan

delt worden waren, nach ihrem Schlupf aus der Puppe wurden nach 

Behandlung mit Hexaflumuron und Pyriproxifen geprüft. Die Ge

wichtszunahme nach dem Schlupf und nach der Überwinterung war aber 

nicht abhängig von der Behandlung sondern vom Geschlecht und 

Schlupfgewicht. sie war prozentual höher bei Weibchen und bei Kä

fern mit geringerem Schlupfgewicht. 
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Kai Metge und Udo Heimbach 

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft 
Institut für PflanzenschJJtz in Ackerbau und Grünland, Braunschweig 

.Bntwickh;n_g_cines ZuchtY.tifuhrens für den Stavrodiniden Philonthus COf{ll@US STE.fEL 

Im Rahmen eines von der EU mitfinanzierten Forschungspn:~jektes "Entwicklung, Überprüfung 

und Standardisierung von Testsystemen zur subJetaler Effekte durch Chemikalien 

auf die Fauna in. Bodenökosystemen" wurde eio Massenzuchtverfahren für den Staphyhniden 

Philonrhus cognatus STEPH. (bisher Philonthus fascipennis MANNH.) erarbeitet Eine 

Prüfmethode zur Abschätzung der Auswirkungen von Chemikalien auf die Larvalstadien befindet. 

sich in der Laborerprobung. 

5 Pärchen der Art wurden zusammen auf feuchtem Blähton in zwei ineinandergest.eHten 

Bellaplastschalen bei 20°C im Langtag (1618) gehalten, Die obere Schale enthielt das Substrat 

sowie die Tiere und war mit einem Gazeboden und Deckel ausgestattet- fo der Eiabla,gezeit 

wurden 2 - 3 mal je Woche die ca. 1 x 2 mm großen Eier m.1ter fließendem Leitungswasser 

ausgewaschen.. Bis zum Schlupf der Larven kamen die föer einzeln auf feuchte 

Filterpapierscheiben in Gewebek:u]turplatten. Frisch geschlüpfte Larven (LI) wurden in 19 ml. 

Flachbodengläser überführt, die zu 2/3 mit gemahlenem, feuchtem Torf gefüllt waren, Eier und 

Larven '-Nl!rden bel 20 ° C im Dunkeln kultiviere Die frisch geschlüpften Käfer wurden nach 

Gesch1echt gerren.nL Jeweils 15 Tiere kamen in zu 3/4 mit feuchtem Torl und zu 1/4 mit 

trockenem Torf gefüllte Plastikgefäße, Für 3 - 4 Wochen fund anschließend eine Haltung im 

Langtag bei 2o'c statt, bevor die Tiere für mindestens 8 Wochen bei 5 - 8°C im Kurztag (8/16) 

aufbewahrt wurden. Für einen neuerlichen Zuchtansatz kamen die Klifer wieder in den Langtag 

bei 20' C. Alle Stadien wurden mit zerschnittenen Calliphora spp, ,Puppen gefüt1e1t 

Die Käferwelbchen legten unter d:i:esen Bedingungen im Mittel 43 Eier. Bei einer 

durchschnittlichen Entwicklungszeit vom Eiablagezeitpunkt bis zum Schhipf der Imagines von 41 

Tagen betrug die Mortafüätsrate 33 % . Die Mortafü:.ätsrate aller Entvvicklungsstadieo stieg bis 

zum Ende des Zuchtreitraumes an. So erhöhte sich die Mortalität der letzten 20 % von einem 

Weibchen gefogt.en Eier im Vergleich zu den ersten 20 % gelegter Eier von 19,2 % auf 51,7 %. 

Das Geschlechterverhältnis von Männchen zu Weibchen betrug 52 48. Temperaturerhöhung 

verkürzte die Entwicklungszeit gepaart mit einer größeren Mortafü.ätsrate un-d Veningerung der 

Schlupfgewichte. Eine Temperaturerniedrigung wirkte genau entgegengesetzt. 

Die ersten Ergebnisse lasse!f! erkenaen, daß eine ausreichende Anzahi von Tieren mit dieser 

Methode, die auf dem Massenzuchtverfahren für Poecitus cupreus L aufbaut, für 

Versuchszwecke produziert werden kann. 
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W. Neuhaus 

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, 
Institut für Ökotoxikologie im Pflanzenschutz Kleinmachnow. 

Eukaryotische Bodenalgen - Indikatoren für Nebenwirkungen von 
Pflanzenschutzmitteln im Boden. 

Terrestrische Algen kommen vor allem in der obersten Bodenschicht 

vor.Dort sind sie den Pflanzenschutzmitteln in besonderem Maße 

ausgesetzt. Zur Ermittlung der Beeinflussung dienten Parzellen

versuche in Wintergerste (lehmiger Sand) mit den oberen 

zugelassenen Aufwand.mengen. In 4wöchigen Abständen wurden 

Bodenproben aus 0-5 cm Tiefe gezogen. Nach entsprechender 

Aufbereitung und Bebrütung auf einem Spezialagar erfolgte das 

Auszählen der Algenkolonien über alle Arten sowie eine 

Aufschlüsselung auf einzelne Arten .Als Maßstab der Wirkung diente 

die Anzahl der Kolonien, bezogen auf lg Boden (TS). 

Die Pflanzenschutzmittel Decis flüssig (Deltamethrin), Arelon 

flüssig (Isoproturon) und Stomp SC (Pendimethalin) bewirkten eine 

unterschiedlich starke Reduktion der Gesamtalgendichte. 

Die Reduktion war bei Decis mit 42 % (3 Wochen n.Applik.)am 

geringsten und bereits nach 7 Wochen nicht mehr nachweisbar. 

Bei Arelon betrug die Reduktion max. 75 % (8 Wochen nach Appl, 

und 3 l Arelon/ha) und war nach 12 Wochen abgeklungen. Mit der 

doppelten Aufwandrnenge war dies nach 17 Wochen der Fall. 

Stomp wies über alle Probenahmetermine eine signifikante Ver

minderung der Gesamtalgendichte zwischen 43 und 55 % auf, die 

26 Wochen nach Applik. noch 52 % betrug. Die zu den gleichen 

Zeiträumen vorgenommene Auszählung einzelner Arten ergab bei 

der Grünalge Klebsormidium sp. nach anfänglicher Herrunung eine 

signifikante Förderung, während bei anderen Arten starke bis 

sehr starke Hemmungen noch nach 26 Wochen (max. 96 %) ermittelt 

wurden. 

Die Ergebnisse belegen, daß terrestrische Algen entsprechend der 

Toxizität und den Abbauraten der Wirkstoffe sowie den Standortver

hältnissen eine hohe Empfindlichkeit für Nebenwirkungen von 

Pflanzenschutzmitteln besitzen. 
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!'vl. Frost, B. Ulrichs 

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forshvirtschaft, 

Abteilung für ökologische Chemie, 1419 l Berlin 

l,um Metabolismus ausgewählter Pflanzenschutzmittel-\V!rkstoff~ 

in w·asser/Sediment-Svstemen 

Neben Daten über Verbleib und Abbau von Pflanzenschutzmitteln in Böden werden 

seit 1992 für die Zulassung auch Untersuchungsergebnisse aus V,/ asser/Sediment

Systemen gefordert. In den hierzu, entsprechend der BBA Richtlinie, Teil IV, 5-1 

venvendeten \\lasser/Sediment-Systemen stellen sich lm Sediment meist anaerobe 

Bedingungen ein. 

In den hier vorgestellten Untersuchungen wurden die im Sedirnentextrakt auftretenden 

radioaktiv-markierten Substanzen qualitativ und quantitativ bestimmt 

Insbesondere so!lten folgende Fragestellungen beanrvvortet werden: 

- Inwieweit bestimmen die Sedimenteigenschaften Richtung und Ausmaß des 

Abbauverhaltens von Pflanzenschutzmitteln? 

- Verläuft die Metabohsierung im Sediment anders als 1n tenestris.chen. Böden ? 

Es wurde der Verbleib und Abbau von Atrazin, Pencycuron und Trifluralin nach 90„ 

tägiger !nkubation, gemäß obiger Richthnje, in einem tonreichen und fo einem 

sandigen Sediment dünnschichtchromatographisch untersucht 

Das Abbauverhalten von Atrazin und Pencycuron zeigte keine Abhä.I1brigkeit von der 

Beschaffenheit der Sedimente. Atrazin wurde jeweils in drei - aus Versuchen mit 

Böden zu envartende „ Metabo!ite transformiert, Die Umwandlung des Pencycurons 

war nicht so einheitlich. es läßt sich jedoch keine Regelmäßigkeit erkennen. Beide 

Wirkstoffe sind mit jeweils über 80 % unverändertem Rückstand (im Sedimentexttakt) 

persistent. 

Triflurahn bildete dagegen nur im tonhaltigen Sediment einen für den anaeroben 

Abbauweg typischen l\i1etabolit. Die Metabolisierung in diesem Sediment verlief 

wesentlich schneller als im sandigen Sediment ( nahezu vollstä.11diger Abbau im 

Vergleich zu 40'Yo Abbau). Die in der Literatur beschriebene beschleunigte 

Metabolisierung dieses Pflanzenschutzmittels trifft offensichtlich nur für besonders 

sauerstoffanne Sedimente zu. 

Die detaillierten Versuchsergebnisse werden dargestellt und diskutiert, 
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G. 

Biologische fümdesanstalt für Land- und Forstwirtschaft 1 

1 Institut für Ökologische Chemie, Berlin 
2 Fachgruppe Chemische Mittelprüfung, Braunschweig 

Im Zulassungsverfahren für Pflanz.enschutz.mittel und bei der Bewertung von Nachzulassungs

monitoring-Prngrammen sind durch die Biologische Bundesanstalt für land~ und Forstwirtschaft 

(BBA) Versuchsberichte und damit auch die Qualität rückstandsanalytischer Daten zu bewerten. 

Zur 8eurteHung von Auftragsinstituten, die diese Daten zum großen Teil erarbeiten, wurde ein 

verdeckter Ringversuch durchgeführt. 

Dazu wurden 32 Institute angeschrieben, von denen 19 ein Angebot abgaben. 13 lnstitute erhiel~ 

ten einen Auftrag zur Analyse (Doppelbestimmung) von 5 Bodenproben auf Triazine und Harn

stoff-Herbizide. Vier der Proben waren mit Terbuthylazin, Chiorto!uron und Cyanaz!n im Konzen

trationsbereich von 0,05 - 1,1 mg/kg dotiert. 12 Institute gaben Ergebnisse ab. Falsch-positive 

Befunde wurden in einem Labor, falsch-negative in zwei Laboratorien ermittelt 

Bei Terbuthylazin lagen 42 '%, bei Chlortoluron 30 % und bei Cyanazin 38 % der Mittelwerte 

bezogen auf den Referenzwert außerhalb des BGA-Streubereiches (Beck, 197 4). 

Bei hierarchischer Auswertung in Anlehnung an DIN ISO 5725 !ag die relative Verg!elchsstan

dardabweichung im Konzentrationsbereich von 0,8 - 1 1 mg/kg für Chlortoluron bei 32 %,, für 

Cyanazin bei 36 % und für T erbuthylazin bei 35 %. 

Für Chlortoluron wurden bei den Urdaten zwei statistische Ausreiß.er des Typs "C" (überhöhte 

Laborstandardabweichung) ermittelt, für Cyanaz!n ein statistischer Ausreißer des Typs '"B" 

(abweichender Labormittelwert). Für Terbuthylazin wurden Straggler (= mögliche Ausreißer) des 

Typs "b" und "c" festgestellt, aber keine statistischen Ausreißer. 

Aufgrund der Ringversuchsdaten können 4 Laboratorien als besonders kompetent eingestuft 

werden. Bei 2 Laboratorien waren die Ana!ysenergebnisse von vergleichsweise niedriger Quali

tät. 4 Institute arbeiteten nach GLP, 3 waren nach ISO 45000 akkreditiert 

Der Preis pro Probe (Doppelbestimmung) lag zwischen 570 und 1881 DM, wobei kein Zusam

menhang zvvischen Preis bzw. GLP- oder Akkreditier1...mgsstatus und Qualität der Ergebnisse zu 

erkennen war. 

Literatur: 

8eck, H. (i974), Untersuchungsmethoden zur Bestimmung der Rückstände von C!llorkohlenwasserstoff~ 

Pestiziden in oder auf Lebensmitteln tierischer Herkunft. Bundesgesundheii:sbL 17, 269-76 
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A.J, Krotzky1 und B. Reck2 

1Pflanzenschutz Produktsicherheit. Landwirtscha/tliche Versuchsstation Umburgerhoi, 
BASF Aktiengesellschaft. Postfach ·120, 67114 Limburgert10J 

2ParmaTec GmbH, Böttgerstraße 2-14, 65439 Flörsheim 

E1io1greicher Einsatz der EUSA~RückstandsaoaMik bei der Registrierung eines neuen Herbizids in 
~ 

In Zusammenarbeit mtt Pharma Tee wurde ein immunchemisches Meßverfahren (EUSA) entwickelt mit 
dem das neue BASF Herbizid Quinmerac sowie die beiden Metaboliten BH 518-4 und BH 5i8-2 in 
p!!anzlichen Matrizes sowie in Verarbeitungsprodukten deiektlert und quantifiziert werden können. Das 
Meßsystem basiert auf polyklona!en Antikörpern, die gegen den Metaboliten BH 518-4 erzeugt wurden. 
Um maximale Zuverlässigkeit, Standfestigkeit und Einsatzmöglichkeit zu gewährleisten, wurde der 
EUSA als indirekter. kompeteiiver Test für Mikroti1erplat1en fonnatiert. 

Basierend auf 'diesem EUSA-Detektionssystem wurde eine Rückstandsmethode entwickelt und in 
bislang 43 pflanzlichen Probenmaterialien (u.a. Raps, Zuckerrüben, Weizen, Roggen. Gerste sowie in 
Nachbaukulturen) unter GLP validiert. Das Meßsystem wird mit einem Gemisch aus dem Wirkstoff und 
BH 518-4 in Extrakten von unbehandeltem Probenmaterial kalibriert und hat als Totalmethode eine 
Bestimmungsgrenze von 0.05 mg/Kg. Glycosid-Konjugate von BH 518-4 werden mit gleicher Sensitivität 
wie der freie Metabolit detektiert. Die Proben werden mit einem alkalischen Puffer extrahiert und an
schließend zentrifugiert. Die für konventionelle Analytik ertorderliche Autreinigung der Probenextrakte 
kann bei der EU SA-Methode entfallen. Gekoppelt an ein chromatographisches Trennverfahren {HPLC), 
wurde die EU SA-Methode auch zur Quantifizierung individueller Analytkonzentrationen inZuckerrüben
extrakt eingesetzt. 

Accountabi!ity-Studien zeigten die exzellente KorreUa!ion zwischen den EUSA-Rückstandsdaten und 
den Ergebnissen der Metabolismus-Untersuchungen in den gleichen Proben. Der Vergleich von kon
ventionell gemessenen Rückstandsergebnissen (GC und HPLC) mit denen der EUSA-Ergebnisse in 
Feld- und aufgestockten Proben zeigte ebenfalls sehr gute Übereinstimmung. 

Die Quinrnerac EUSA-Methode erfüllt hinsichtlich Spezifität und Sensitivität die gleichen Leistungs
merkmale wie konventionelle analytische Ve1iahren_ Sie wurde erfolgreich in Labors von Zulassungs
behörden in Belgien und den Niederlanden transferiert und validiert. Ein Teil der Rückstandsmessun
gen zur Registrierung wurden in einem unabhängigen deutschen Institut durchgeführt. 

Im Vergleich zu den konventionellen Rückstandsmethoden erlaubt die Quinmerac ELISA-Methode 
einen ca. dreimal höheren Probendurchsatz, verkürzte Analysenzeiten und eine Senkung der Analysen
kosten um ca. 70 %. Die EUSA-Methode wurde - bis au/ die Extraktion - unter Einbeziehung eines 
Robotiksystems vollständig automatisiert. 

Alle Quinmerac EUSA-Rückstandsstudien werden seit 1990 unter GLP durchgeführt. Basierend auf 
diesen Rückstandsergebnissen wurde, weltweit erstmalig für ein Pflanzenschutzmittel, Qulnmerac unter 
den Handelsnahmen Rebell, Butisan Star und Novall in Frankreich, Belgien, den Niederlanden und In 
der Bundesrepublik zugelassen. In England werden die Daten zur Zeit von den Zulassungsbehörden 
geprüft. 

Entsprechend der internationalen Forderung nach freier Verfügbarkeit einer Rückstandsmethode ist in 
Kooperation mit PharrnaTec die Quinmerac EUSA-Methode unter dem Namen "QM-Test" als Testkit 
erhältlich. 
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S. Meyer-Windel, B. Lennartz und P. Widmoser 

Institut für Wasserwirtschaft und Landschaftsökologie, Universität Kiel, 
O!shausenstr. 40, 24118 Kiel 

A.i&YLirkungen des Bodenw..asserhaushaltes .. .auf das Verlagerungsverhalten von 
s-Triazinen . ..und Phenylbarnstoffrn 

Untersuchungen zum Verlagerungsverhalten von Pflanzenschutzmitteln (PSM) m 
Böden finden unter Laborbedingungen in der Regel an Bodensäulen unter soge
nannten stationären Fließbedingungen statt. Kennzeichnend für diese Versuchsein
stefümg ist, daß der Wassergehalt (häufig Wassersättigung) und damit die Fließge
schwindigkeit im Versuchsablauf konstant gehalten wird. lm Gegensatz dazu liegen 
unter natürlichen Boden- und Witterungsbedingungen häufig ausgeprägte instatio
näre (dynamische) Bodenwasserverhältnisse vor. Der Einfluß derartiger Fließbe
dingungen auf die Verlagerung von PSM ist weitestgehend unbekannt. 
In vergleichenden Untersuchungen an natürlich gelagerten Bodensäulen wurde der 
Einfluß des Wasserhaushaltes durch Einstellung stationärer und instationärer Fließ
zustände auf den Austrag von Pflanzenschutzmitteln aus der wassenmgesättigten 
Bodenzone untersucht. 
In den stationären Versuchsvarianten wurden Ober- und Unterbodensäulen nach 
Applikation von Atrazin und Chlorto!umn kontinuierlich mit 7 mm Niederschlag 
pro Tag beregnet. Bei den dynamischen Varianten erfolgte dagegen nach der Aus
bringung von Terbuthy!azin und lsopmturon eine intermittierende Beregnung (alle 
7 Tage eine Starkregenereignis von 30 mm in 5 Stunden). Bei allen Versuchen 
wurde zur Identifikation des Wasserflusses gemeinsam mit den Herbiziden Kali
umbromid appliziert. 
Aufgrund der ausgeprägten Strukturierung der Bodenkörper und der eingestellten 
ungesättigten Fließbedingungen nahmen bei den stationären Versuchen lediglich 
50-70% des Bodenwassers am Transport teil. Trotzdem wurden die Herbizide ent
sprechend ihrer Affinität zur Bodenmatrix zeitlich verzögert gegenüber dem Bromid 
aus der Bodensäule ausgetragen. Erwartungsgemäß war die zeitliche Differenz 
zwischen dem Auftreten des konservativen Tracers und dem der Herbizide bei den 
Oberbodensäulen größer. 
Im Gegensatz dazu konnten bei den dynamischen Versuchen bereits im ersten Per
kolat, das nach der Chemikalienapplikation anfiel, alle drei Verbindungen nachge
wiesen werden. Auch der weitere Konzentrationsverlauf über die Zeit war für Bro
mid und die Herbizide vergleichbar. Ein Teil der applizierten Wirkstoffmenge 
konnte offensichtlich wie das Bronüd ohne jegliche Retardierung den Bodenkörper 
passieren. In den Versuchsvarianten mit geringerem Ausgangswassergehalt nnd 
stärker strukturiertem Bodenmaterial (Oberbodensäulen) war dieses präferentielle 
Verlagerungsverhalten ausgeprägter (höhere Maximalkonzentrationen). Das in den 
Bodensäulen beobachtete Verhalten der Herbizide wäre unter Feldbedingungen 
durch die Untersuchung von Bodenproben kaum detektierbar gewesen. 
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J P Gao, J.Maguhn, P.Spitzauer, A.Kettrnp 

Lehrstuhl für ökologische Chemie 
TU München-Weihenstephan, 85350 Freising 

V erteihmg nnd Sorptionsverhalten von Pestiziden in Abbängigkeit von der Partikel
größe in Sedimenten eines Agrarökosystems 

Im Oberflächengewässern auf dem Gelände des Versuchsguts Scheyem (FAM, For
schnngsverbnnd Agrarökosysteme München) werden Untersuchungen zum Erosions
geschehen, Wasser- und Stoffhaushalt durchgeführt: dabei kommt der Frage nach dem 
Transportverhalten und dem Persistenz von Pestiziden besondere Bedeutung zu. ln 
Gewässern können sich Pestizide zwischen freiem Wasser nnd Sediment verteilen, in 
letzterem wiederum zwischen Porenwasser, Partikeln und DOC. Für die Persistenz 
bzw. auch den Transport dieser Stoffe spielen Adsorptions-/Desorptionsprozesse eine 
entscheidende Rolle. Aus einem Teich mit definiertem und gut charakterisiertem Ein
zugsgebiet wurden Sedimentproben entnommen, die dann auf Vertreter des Pestizid
spektrnms untersucht wurden, das in jüngster Zeit appliziert worden war, dmiiber hin
aus aber auch auf ihre Sorptionseigenschaften in Abhängigkeit von der Partikelgröße 
(zum Teil Modellexperimente in vitro). 

Sowohl das relativ polare Atrazin als auch das unpolare Bifenox wurden im Sediment 
unmittelbar nachgewiesen. Das Verteilungsverhalten beider Pestizide innerhalb der 
Sedimentfraktionen ist ähnlich: sowohl im Bereich kleiner Partikel (,;;20.0 µm) als auch 
bei den feinen Sanden (63-200 µm) treten Konzentrationsmaxima auf (Bezugsbasis: 
Feststoffgehalt). In der obersten Schicht (0-2 cm) des Sediments treten höhere 
Konzentrationen von Atrazin (0.01-0.05 ppb) und Bifenox (0.13-0.25 ppb) als in 
anderen Schichten (2-10, I0-15 cm) auf Die Korngrößenanalyse zeigt deutlich an, daß 
Pestizide vorzugsweise an Sedimente gebunden sind, die einen Tongehalt >50% und 
einen organischen Kohlenstoffgehalt >5% aufweisen. 

Untersuchungen zu Adsorptionskinetik und Adsorptionsisotherme belegen, daß der 
Verteilungskoeffizient (Kd) enge Zusammenhänge aufweist mit der Sedimenttextur 
(Tongehalt) und dem organischen Kohlenstoffgehalt Innerhalb von 2-4 Stunden wur
den >90% von Atrazin und Bifenox adsorbiert, nach 16 Stunden war das Gleichge
wicht erreicht. Der Kd für Atrazin bzw. Bifenox liegt zwischen 1.79-2.94 bzw.97.36-
453.92. Mit steigender DOC-Konzentration im Porenwasser (untersuchter Bereich: 5-
50 ppm) bzw. mit zunehmendem pH-Wert (pH 2-10) wird Kd größer. 
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Ciaus P.W„ 7.,ebitz 

Institut für Universität Hohenheim 

(CoL Carabi;;t'!i,} 

Streifen mit definierter Die ile'1edhmg von drei 

Gras- und durch Laufkäfer, die im Zuge eines Biotopvernetzungspmjekts 

1111 Naturraum Kraichgau angelegt worden sind, wurden mit Hilfe von LebendfaHen (Fang-

Markierung-Wiederfang-Methode) untersucht. 

Die Untersuchungsergebnisse daß sich die Laufkäforfauna aller drei Standorte hinsichtlich 

Dominanzstrnktu.r und Arteninventar stark unterscheidet (Wainstein-Index Kw: Neuanlage 1/ 

N,maola,e 2 Kw: 41; Nl/N3 Kw: 43; N2/N3 Kw: 44). Aus den gewonnenen läßt sich 

schließen, daß die untersuchten Parameter (V·egeta.tion. Boden) nicht ausschheßlich für die große 

Diskrepanz im Arrenillventar zwischen den einzelnen Neuanlagen verantwortlich sind. Die Ursache 

der beschriebenen Schwankungen im Arteninventar liegt vor allem in kleini.<limatischen Unter

schieden rwischen den einzelnen U ,,tersu:chungs·tlach,,n. Die innerhalb eines Gebietes vorhandenen 

Standortunterschiede (z.B. Senken-, Hanglagen), machen eine allgemeingültige 

Aussage zu einem Ackerkrautstreifon unmöglich. Eine differenziertere Betra.chtlmg anhand 

abiotischer Standortfaktoren ist notwendig, Besonders die abiotischen. Faktoren, Feuchtigkeit des 

Oberbodens und die Temperatur der bodennahen Luftschicht, scheinen für die unterschiedliche 

Zusammensetzung der Laufkä.ferfauna innerhalb desselben Gebietes veraritwortlich zu sein. 

Erst genaue Kenntnisse über die Habitatbindung der einzelnen Laufkäferarten, aber auch der 

gesamten Evertebratenfauna und das Wissen über die kleinklimarische Gegebenheiten eines Gebietes, 

sind eine unerläßliche V orrausetzung für einen gezielten Artenschutz durch Neuanlagen oder 

Habitatsicherungsi:na8nahmen. Durch eine zu geringe Berücksichtigung dieser Standortfaktoren, ins

besondere die der Bodenfouchtigkeit, karm es zu einer Fehleinschätzung und somit ru konzeptionell 

falschen Ansätzen im Bereich der Landschaftsplanung und -pflege bzw. des Artenschutzes kommen. 

Gleiches gih wenn die Nebenwirkungen von Pfian.zenschutzmaßnahmen oder Bew-irtsr.:haftungs

weisen in der Landwirtschafi: bewertet werden sollen, 
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B~ Keller 

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, 

Institut für biologischen Pflanzenschutz, Darmstadt 

Vorkommen von Bacillus thuringiensis in verschiedenen Boden- und 

Wasserproben 

Die Diskussion um die Wasserschutzgebietsauflage ( W 2 ) für 

Bacillus thuringiensis ( B#t.)-Präparate, die dann dieses Jahr 

aufgehoben wurde, war der Hintergrund zum einen das natürliche 

Vorkommen von B.t* in Böden aus Wasserschutzgebieten (a) und zum 

anderen Grund- und Rohwasserproben nach B.t.-Ausbringung (b) zu 

überprüfen. 
a) Verschiedene Bodenproben aus Wasserschutzgebieten der Zonen I 

und II im Hessischen Ried wurden auf ihren Gehalt an B.t~-Sporen 

untersucht. In allen untersuchten Bodenproben konnte B.t. 

nachgewiesen werden, die Isolation erfolgte aus neun von zehn 

Bodenproben. Die Konzentration an B t.-Sporen in den untersuchten 

Böden betrug 2.54 - 11.6 x 103 B.t.-Sporen pro Gramm normierten 

Boden~ Die B.t.-Sporen stellten einen Anteil von durchschnittlich 

0.17% des Gesamtkeimgehalts und 0.77% des Gesamtsporengehalts dar. 

Die erhaltenen B.t.-Isolate wurden biochemisch charakterisiert und 

wahrscheinlichen B.t.-Subspecies zugeordnet. 

b) Im Rahmen der Schwammspinnerbekämpfung in den Jahren 1993 und 

1994 wurde im Rhein-Main-Gebiet auch in W2-Zonen und über, während 

des Einsatzes trockengelegten, Versickerungsgräben, ein B.t~

Präparat eingesetzt.Insgesamt laufen in 4 verschiedenen 

Trinkwassereinzugsgebieten nach B~t4-Einsatz regelmäßige 

Untersuchungen von verschiedenen Wasserproben auf Gesamtsporen

gehalt mit besonderem Augenmerk auf B.t.-Sporen4 So werden, z.B. 

im Hinkelsteingebiet der Stadtwerke FrankfurtI in dem 

Untersuchungsprogramm auch verschiedene Grundwasserproben, die im 

Wassereinzugsbereich eines Brunnens liegen, in 4-wöchigem Abstand 

untersucht. 
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M. Häfner 

Landesanstalt für Pflanzenschutz Stuttgart 

Pflanzensehutzmittel·Gehalte im Grund· und Trinkwasser nehmen in Baden-Württemberg ab 

1986 wurden In der Bundesrepublik Deutschland die PflanzensehutzmitteHJrenzwerte, die in der EG-Richtllnle 

''Über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch" von 1980 enthalten slnd, in nationales Recht umgesetzt. 

Die Grenzwerte betragen bei einem Pflanzenschutzmittel-Wirkstoff einsehlleßlleh seiner toxischen Hauptabbauprodukte 

0,1 µ.g/l für die einzelne SUbstanz und 0,5 µ.g/l für die Summe dieser Substanzen. 

Aus Untersuchungen im Vorfeld der Trinkwasserverordnung von 1986 ging bereits hervor, daß vor allem 

herblzide Wirkstoffe aus der Gruppe der Chlortriazine Wld dabei ganz vorrlerrangig Atrazln und dessen Desethylabbau

produkt das Grund- und Trinkwasser von Baden-Württemberg belasten. Das Land Baden-Württemberg hat daher dureh 

die Schutzgebiets- und Ausgleichsverordnung (SchALVO) die Anwendung atrazinhaJttger Pßanzenschutzmlttei in Wasser

schutzgebieten ab dem 01.01.1988 bußgeldbawehrt verboten. Im gleichen Jahr wurden dann auch auf Bundesebene dureh 

die Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung vom 27.07.1988 Atrazin-Anwendungen im Schutzgebiet durch ein bußgeldbe

wehrtes Verbot untersagt, das schlleßllch durch die Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung vom 22.03.1991 in ein 

vollständiges Anwendungsverbot umgewandelt wurde. 

Da Atrazin und Desethylatrazin bei den Pfianzenschutzmlttein die Hauptbelastungsfaktoren für das Grund- und 

Trinkwasserdarstellen, werden in Badan-Württemberg bei den Landwirten seit 1988 schwerpunktmäßig Atrazln-Kontrollen 

durchgeführt. Im Rahmen dieser ÜbeIWaehungsaktlonen werden vordeITangig Bodenproben von landwlrtschattl!chen 

Flächen auf verbotene Atrazln-Rtiekstände analysiert Dabei ging im Zeltraum von 1988 · 1993 die Atrazln-Beanstandungs---~ ----·~ ----~ ----~ ----~ --1992 auf 0,9% im Jahr 1993 zurück. 

Parallel zu dem erfreulichen Rückgang verbotener Atrazln-Anwendungen durch die Landwirte nehmen in Baden

Württemberg · wie aus den Untersuchungsergebnissen der Landesanstalt tür Pflanzenschutz Stuttgart hervorgeht - die 

Atrazin· und Desethylatrazin-Gehalte Im Grund- und Trinkwasser ab. Beispielsweise gingen bei einer Gemeinde aut der 

Schwäbischen Alb in einer zur Trinkwasserversornng herangezogenen Quellfassung die Atrazln·Gehalte im Zeltraum von 

1989 - 1994 von 0,63 µg Atrazln/1 im Jahr 1989 über 0,56 µg Atrazin/1 1m Jahr 1990 über 0,44 µg Atrazin/1 im Jahr 1991 

über 0,20 µg Atrazlnll im Jahr 1993 auf 0,05 µ,g Atrazln/1 tm Jahr 1994 zurück. Ähnlich abnehmende Gangllnien bei den 

Atrazln- und Desethylatrazln-Gehalten zeigen sich bei der Untersuchung von weiteren Grund- und Trinkwässem. 

Die Analyseergebnisse der Landesanstalt für Pflanzenschutz Stuttgart werden mittlerweile auch durch 

Pflanzenschutzmittel-Befunde der WasselWirtschaft bestätigt, die ebenfalls auf rückläufige Tendenzen bei den Berblzld· 

Rückständen im Grund- und Trinkwasser hinweisen. Die Schut.zbestimmnngen der SchALVO und die Verbote der 

Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung sowie die entsprechenden Kontrollmaßnahmen haben sich da.her in Baden

Württemberg bereits in einer nachhaltigen Verbesserung der Grund- und Trinkwasserqualität niedergeschlagen. 
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L. Rexilius 

Pflan:zenschutzamt des Landes Schleswig-Holstein~ Kiel 

PFLANZENSCHUTZMITTEL-RÜCKSTÄNDE IN RAPSKORNERN DER ERNTE 1991 AUS 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 

- EINE STATUSUHTERSUCHUNG -•) 

1991 wurden in Schl~swig-Holstein ca. 125.000 ha Winterraps ange
baut~ dies entspricht etwa 21 % der Anbaufläche in der BR Deutsch
land (alt). Zwecks Sicherstellung von Ertrag und Produktqualität 
gilt der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln (PSM) nach wie vor als 
unverzichtbar~ wenngleich die Produktionsintensität tendenziell 
abnehmen dürfte. 

Für die Lebensmittel wRapsw(Körner)~ ffölsaatw~ "Rapsölw sind fUr 
mehrere Wirkstoffe eigene Höchstmengen festgesetzt. Zwecks Verbes
serung der noch dürftigen Rückstandsdatenbasis für einheimische 
Ölfrüchte wurden 1991 landesweit 101 Körnerproben (63 Versuchs-, 
38 Praxisflächen) auf PSM untersucht. Besonderer Wert wurde auf 
die vollständige Dokumentation der Pflanzenschutz-wGeschichtew 
dle$er Proben gelegt~ 

14 Verbindungen wurden kapillar-gaschromatographisch (DB-1/DB-5; 
DB-1701; ECD~ NPD) untersucht« In Klammern sind die praktischen 
Bestimmungsgrenzen (BG) in mg/kg genannt: Die Insektizide lambda
Cyhalothrin (0~002)~ Cypermethrin/alpha-Cyparmethrin (0~005)~ Del
tamethrin (0~005)~ Dimethoat (0~01)~ alpha-, beta-Endosulfan~ 
Endosulfan-sulfat (jeweils 0~002), Fenvalerat (0~005), Parathion 
(0~005); die Fungizide Flusilazol (0~02)§ Iprodion (0~01)~ Procy
midon (0~01)~ Tebuconazol (0,04) und Vinclozolin {0~002) sowie das 
Herbizid Metazachlor (O,Ol)m 

Wegen seinerzeit bestehender methodischer Schwierigkeiten konnten 
Rückstände des Fungizids Prochloraz nicht bestimmt werden. 

Die Untersuchungen auf Rückstände des Wachstumsreglers Chlormequat 
erfolgten dOnnschichtchrcmatographisch (BG: 0~5 mg/kg)~ 14 von 18 
Proben wiesen Rückstände zwischen 1 und 2 mg/kg auf~ Eine 
Bestätigung dieser Befunde war nicht mögliche 

Wenige Proben (Anzahl in Klammern) enthielten 1-Cyhalothrin (4)~ 
Cypermethrin (1), Endosulfan einschließlich Endosulfan-sulfat (3) 
und Procymidon (5) im Bereich bzw~ wenig oberhalb ihrer jeweiligen 
Bestimmungsgrenzen~ Vinclozolin wurde in 68 Proben bestimmt (zwi
schen 0~002 und 0~09 mg/kg); der Median-Wert lag bei 0 9 02 mg/kgm 

Im Herbst 1990 bzw. im Februar/März 1991 ausgebrachte Wirkstoffe 
(Metazachlor~ Dimethoat~ Parathion) ließen sich nicht nachweisen. 
Dies gilt auch für die im Frühjahr 1991 applizierten Azole Flusil
azol und Tebuconazol~ 

Trotz der eingeschränkten Repräsentativität dieser Befunde dürfte 
die Einschätzung zutreffen~ daß Winterraps unter schleswig-hol
steinischen Verhältnissen rückstandsarm erzeugt werden kann und 
auch künftig gute Chancen für eine problemlose Vermarktung als Le
bens- und Futtermittel bestehen~ 

•)Erste Ergebnisse wurden bereits veröffentlicht: Rexilius~ La: 
Lebensmittelchemie 48 (1994) 12 
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Dieter KomoJ3a l, }Yer.@r E. Gl@2.~n-!, Olaf Bohnenkämper 1, ß.iaJ!h!2:.'.iJi1E!-2 l, Robert G May 1.3. 

Sabine Lehr2, E Doris K1iem2, Ire-ne Scheunert2 und Heinrich Sandermann, Jr 

- Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit GmbH. l Institut für Biochemische 

Pflanzenpathologie und 2Institut für Bodenökologie, Neuherberg 

3 Firma Gebnider Huber, Gesellschaft fi.ir Versorgungs- und Geotechnik mbH, München 

I:,1etabo,islenmg von Isoprotgron und Biove1fllgbarkeit nicht extrahierbarer Rückstände 

Isoproturon (N-( 4-Isopropytphenyl)-N' ,N' -dimethylhamstoff) ist ein Photosynthese-Hemmstoff, 

der vor allem gegen Unkräuter im Wintern,eizen eingesetzt wird. Der pflanzliche Metabolismus 

dieses Herbizids wurde hier erstmals mit sterilen Zellkulturen untersucht, um mikrobielle 

Umsetzungen auszuschließen. Nach der 1nkubation von Suspensionskulturen von Weizen und Soja 

mit [Rlng-U-14C]-1soproturon wurde die Verteilung der Radioaktivität auf die Fraktionen 

Zellkulturmedium, Zellextrakt und nicht extrahierbare Rückstände bestinunt (Standardmethode; 

jetzt auch BBA-Richtlinie)_ Die gebildeten Metabolite in Medien und Zellextrakten von Weizen 

und Soja vvurden mittels DC und HPLC durch den Vergleich mit Standardsubstanzen 

charakterisiel1 und zu einem wesentlichen Anteil als demethylierte und/oder hydroxylierte Derivate 

identifiziert Die Beteiligung von Cytochrom-P450 abhängigen Monooxygenasen an dieser 

Metabolisierung wurde durch die Demethylierung von faoproturon in zellfreien Systemen mit 

Mikrosomen-Präparationen demonstriert 

Der Anteil der Radioaktivität in den nicht extrahierbaren Rückständen lag nach 48 Std bei 3 % 

und stieg in Versuchen mit Weizen bis zum 7. Tag auf 14 % an. Diese nicht extrahierbaren Rück

stände aus Weizen -wt1rden bei einer sequentiellen Solubilisierung durch Behandlung mit 24% KOH 

bzw. Dioxan/2N HCI zu einem großen Teil wieder freigesetzt und sind damit nach operationaler 

Definition Hemicellulose- und Lignin·-haltigen Zellwandfraktionen zuzuordnen. Durch Applikation 

auf verschiedene Böden und durch Inkubation mit dem Weißfäulepilz Phanerochaeie chryso

:-iporium wl.lrde der gesamte nicht extrahierbare Rückstand im Vergleich zum freien Wirkstoff 

anhand von C02-Freisetzung und Entstehung iöslicher Metabolite auf seine Bioveffügbarkeit 

getestet Angesichts der wenigen verfügbaren Literaturdaten über den J\Aetabolismus von 

Jsoproturon ist dies der erste Schritt zu einer umfassenderen Studie im System Pflanze/Boden 
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T.-F. Pape und M. Käsbohrer 

CIBA·GEIGY GmbH, Division Agro, Frankfurt 

MODDUS ® - Wachstumsreglereinsatz ~m integrierten Pflanzenschut~ 

MODDUS ist ein neuer Wachstumsregler von Ciba mit dem Wirkstoff der in 

Deutschland für den Einsatz in Raps und Getreide entwickelt wird. Er gewährleistet durch 

gleichmäßige Pflanzeneinkürzungen und erhöhte Stengelstabiliiät einen vorzüglichen Lagersdmtz 

und sichert so das optimale Ausschöpfen des Ertragspotentials der behandelten Kulturen. 

Ais Instrument des integrierten Pflanzenschutzes bietet sich MODDUS durch seine außerordentii· 

ehe Kulturverträglichkeit, die von Bodeneigenschaften unabhängige Pflanzenaufnahme, die schnene 

Wirksamkeit sowie die hohe Flexibilität bei der Wahl des Einsatzzeitpunkt.es und der Anpassung 

der Aufwandmengen an die spezifischen örtlichen Gegebenheiten an. 

Die weiten Applikationsfenster von MODDUS (Raps EC 31-55, Gerste und Weizen EC 31-49, 

Roggen und Triticale EC 37-49) ermögfü:hen es, auf den optimalen Einsatzzeitpunkt w warten 

oder den Einsatz in Tankmischung mit anderen Pflanzefl.sdmtzmitteln vorzunehmen und an deren 

Applikationserfordernissen auszurichten_ 

Die Höchstaufw.andmengen (Raps LS l/ha, Gerste 0.8 l/ha, Weizen 0.4 Vha, Roggen und Tr:iticale 

0.3 l/ha) können abhängig von den Witterungsbedingungen, der Wüchsigkeit des Pflanzenbe

standes, den Eigenschaften der angebauten Sorten und der Ausbringung des Wachstumsreglers in 

Tankmischung mit anderen Pflanzenschutzmitteln reduzieren und damit spezifisch angepaßt werden. 

Für das Erreichen optimaler Lagerprävention sind in der Regel Einmalaufwendungen von 

MODDUS ausreichend. Aber .auch die Anwendung im Applikationssplitting oder der Einbau von 

MODDUS in ein Splittingsystem mit anderen Wachstumsreglern ist möglich. 

® = .registrierte Marke de.r CIBA-GEIGY AG, Basel, Schweiz 
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S.R.Day' und Kunz' 

'DowElanco Europe, Letcombe Laboratory, Großbritannien 
'DowE!anco GmbH_ München 

Der Abbau und die Mobilität von und dessen Metabolit 3-Chlor"·S-

im Boden v1urden an zviei Standorten in Norddeutschland 

unte--r untersucht Z \Vei Szenarien, ein Sand mit unbedecktem Boden und 

"worst case'' -V erhälrnisse als auch eme Parnbraunerde mit 

l.a:nd.wirtschaftliche 

sowohl 

GALLANr (EF l020)o das 108 gil 

enthält wurde im Herbst 1992 m!t 0,5 1/ha Zu 9 darauffolgenden 

Zeitpunkten vmrden über einen Zeitraum von einem Jahr Bodenkerne bis 2 m Tiefe entnommen 

Die Bodenkerne v,1urden in Segmente 

hat eine 

{\ j für und P,,,,i,1innl 

mod auf Rückstände lmtersucht. Die venvendete 

von 0,5 µg/kg für Haloxyfop-M:ethyl bzw 

Die der obersten beiden Bodenhorizonte eine rasche Hydrnlyse von 

Methyl zu H11!oxvfo,p am der in beiden Böden (83 Yo und 99 % ). Haloxyfop wurde 

binnen eines Jahres in diesen Bodenschichten von ! "! µg/kg auf 0, l l µg/kg in der Parabraunerde 

bzw. von 14 auf 0-5! im !ehmigen Sand Der Abbau erfOlg""te mit einer 

Kinetik nach Wurzel 5ter Ordnung Die nach Tknrne .et al berechneten Halbwertszeiten betru,gen 

6..1 Tage im Sand und 2,4 Tage in der Parnbrnunerde Die DT90~\Nerte betrugen }67 

bzw. 65 Tage Mit tiem Abhau vor; stiegen die in den oberen 

beiden Horizonten bis zu elnem Maximum von 2.5 (nach 163 Tagen) in der Parabraunerde 

und 4,3 irg/kg (nach 153 im Sand:, in der sanken diese Y\/erte hls zum 

Versuchsende auf 1, 1 µg/kg bzv,i 2,'.2 µg/kg 

Die Mobilität im Boden wurde über die A . .nalyse der Rückstände in den Bodenhorizonten bis zu 1 n1 

Tiefe bestimmt Unterhalb einer Tiefe von 38 cm v.urden im Verlaufo des 12 Monate dauernden 

Versuchs keine Rückstände an Haloxyfop über der Bestimmungsgrenze von 0, I µg/kg gefünden 

In der Parabraunerde fanden sich keine Pyridinol-Rückstände unterhalb von 42 cm Tiefe lm 

lehmigen Sand waren in den Horizonten unterhalb von 38 cm keine erhöhten Werte im Y'ergleich 

zur unbehandelten KontroHe nachweisbar., obwohl allein in den 4 Monaten nach der Herbst

anwendung Niederschläge von über 300 mm registriert worden waren 

1 n beiden Böden Haloxyfop eine kurze Halbwertszeit und selbst unter den "worst case"~ 

Bedingungen des lehmigen Sandes wurden weder Haloxyfop noch dessen Pyridino!-Me:taboht im 

Bodenprofil von 38 - 100 cm gefünden. Dies bestätigt deren M.obililät unter Freiland

bedingungen 

~ Warenzcichr;n Dnw.E!anco 
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Lise!otie Buhr, G. Lutze"' H. Schmidt, M. Stäh!er 

Biologische_ Bundesanstait für Land- und Forstwirtschaft 
\nstitut für Okotoxikologie im Pflanzenschutz, Kieinmachnow 

' Zentrum für A.grarlandschafts- und Landnutzungsforschung 

Institut für Ökosystem- und Prozeßmodellierung, Eberswalde 

lliÜß!lctmonitoring zur Win~ung und .Z.U1ILYerb1e!b von Pflanzenschutzmitteln 

Untersuchungen zur .Auswirkung von Pflanzensc.hutzrnaßnahrnen in der Land- und Forst" 

winschaft auf den Naturhaushalt beinhalten die Erlassunq der Belastung von A.grar~Oko

systemen durch Pflanzenschutzmittel (PSM). Dazu wurden in der Agrarlandschaft Chorin 

Arbeiten zur Etablierung eines hierarchisct1 gegliederten und inhaltiich abgestimmten Ver

suchs- und Beobachtungsprogrammes zur Emwicklung von dynamischen Landschafts· 

modelien begonnen. 

Die gewonnen Daten dienen der Uberprütung, Adaptation und Weiterentwicklung vorhan

dener Modelle zur Beschreibung der Wechselwirkungen zwischen biotischen Komponen~ 

ten und ihrer abiotischen Umwelt 1n der ersten Bearbeitungsphase stand neben der Er·· 

iassung der Belastung durch PSM die füistimmung der Diversität planktischer Algen im 

Vordergrund 

Erste Ergebnisse sind: 

Algen. Das durchscllnittliche lndikatorgewicht der bestimmten Algenarten von 3,4 einer 

S"stufigen Skala (nach ZEL.INKA & MAF1VAN, 1961) v,;eist das untersuchte Soll als 

ß-mesosaprobes Gewässer aus. 

Niederschlagswasser: ln den Monaten April und Mai konnten Phenoxyalkansäuren mi1 

< 1 µg/! mittels GC/MS quantifiziert werden. Ebenso war Lindan nachweisbar 

Obertlächenwasser· Oberhalb des Trinkwassergrenzwertes konnten keine PSM detek

uert werden_ Daqegen trat Phenamhren auf. 

Drainagewasser: In einer orsten Über'blicksuntersuchung wurde im Frühjahr 1994 das 

Wuchstoffherbizid 2,4··D mit 800 pg/1 bestimmt 

Boden. Pendirnett'1a!in .. ·flllckstä.ne1e wurden !rn Herbst an zwei Standorten irn 

Ap··Honzont mit 30··40 µg.Jkg nachgewiesen 
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J. Siebers*
1 

S. E. Smolka** 

Qiologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft 
**Fachgruppe Chemische Mittelprüfung 1 Braunschweig 

Institut für Pflanzenschutz im Gartenbau, Braunschweig 

yntersuchungen zu Pflanzenschutzmittelwirkstoffen in der Luft von 

Gewächshäusern 

Neben der Applikation stellen .Arbeiten bei der Pflege und Beern

tung der Kulturpflanzen Gefährdungsmöglichkeiten bei der Anwendung 

von Pflanzenschutzmitteln dar. Während die Risiken für den Anwen

der bereits Gegenstand intensiver Forschungen waren, fand die Pro

blematik der Gefährdung bei nachfolgenden Kulturarbeiten bisher 

weniger Beachtung. Bei der Festlegung von Wiederbetretungsfristen 

ist neben der dermalen die inhalative Exposition von Bedeutung. 

Zu deren Abschätzung wurden in einem Gewächshaus in vier Versuchen 

nach Anwendung von Thiodan 35 flüssig (1,2 1/ha) und Euparen WG 

(2,4 1/ha) in Gurken und Chrysanthemen drei Tage hindurch die 

Konzentrationen von Endosulfan und Dichlofluanid in der Luft ge

messen. Die Probenahme erfolgte in der Bestandsmitte mit Tenax-Ad

sorptionsröhrchen und einer zeitprogrammierbaren Sammelpumpe in 

Stundenintervallen. Die Versuche wurden in einem Gewächshaus (816 

m3 Volumen) mit automatischer Steuerung von Temperatur, Lüftung 

und Schattierung durchgeführt. Die Konzentrationen in der ersten 

Stunde nach der Applikation lagen zwischen 24 und 44 µg/m 3 für 

Endosulfan, ermittelt als Summe der Isomeren, und zwischen 3.7 und 

13 µg/m3 für Oichlofluanid. Nach einer anfänglichen Abnahme war 

der Konzentrationsverlauf abhängig von Lüftung und Temperatur und 

stieg dann teilweise wieder auf mehr als 50 % der Anfangskozentra

tion an. Am dritten Tag nach der Applikation betrugen die Maximal

werte für Endosulfan 5.3 µg/m 3 und für Dichlofluanid 3.5 µg/m 3 . 

Wirkstoffe mit höherem Dampfdruck (J-.-Endosulfan, 2 · 10- 5hPa) ver-

flüchtigen anfangs schneller, während Verbindungen mit 

Dampfdrucken (ß-Endosulfan, 9 10- 7hPa; Oichlofluanid 

niedrigeren 
1 10- 7hPa) 

nur eine geringe Konzentrationsabnahme im laufe der Zeit zeigen. 

Mitt. a. d. Biol. Bundesanst. H. 301, 1994 
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St. Kühne 

Biologische Bundesanstalt für Land und Forstwirtschaft, 

Institut für integrierten P±1a.r1.zenschutz, KJeinmachnow 

Neuanlage von Hecken und Feldrai.r1en am Beispiel der .'.'Bram,knburger Schichtholzhecke" 

Die "Brandenburger Schichthoizhecke" soll einen ökologischen und ökonomischen Weg zur Neuan

lage von Hecken und Feldrainen und damit zur Neustrukturierung großer Agrarflächen aufzeigen. 

Sie besteht aus zwei parallel zueinander verlaufenden Gestrüppwällen aus Totholz, mischen denen 

einreihig heimische Bäume und Sträucher eingepflanzt werden. Mt der Heckenanlage, die im April 

1993 südlich von Berlin begonnen wurde, sollte neben der SchJagte-ilung eine Biotopvernetzung 

zweier Waldbereiche hergestellt werden. Ein Gartenbaubetrieb lieferte das bei Baumschnittarbeiten 

anfallende Totholz kostenlos an. und spart dadurch seinerseits die Kosten für dessen Zerkleinerung 

und Beseitigung. Die dichten Gestrüppwälle sind jeweils 3 m breit, 2 m hoch und 500 m lang. Sie 

schützen die Neuanpflanzung vor Wildverbiß und schneller Austrocknung im Sommer, Die Baum

und Strauchsetzlinge wurden mit Spendengeldern gekauft und von Naturschützern in freiwilliger Ar

beit gepflanzt. Den Abschluß der Wälle bilden große Holzstämme, die ungeordnet aufeinanderliegen 

und dadurch eine Vielzahl von Unterschlupfinöglichkeiten für verschiedene Tiere (u.a. Igel, Wiese!) 

bieten. Im Abstand von 60 m hat die Hecke 5 m lange, buhnenförmige Ausbuchtungen aus Totholz, 

deren Ende die Breite eines Wildkräuterstreifens markieren, der im April 1994 mit Hilfe unterschied

licher Samenmischungen (Tübinger Mischung, Nenrw-igsche :Mischung, BBA-:Mischung) angelegt 

worden ist. Das Pilotprojekt fand mit der Anlage des Saumbiotopes nach schon einem Jahr seinen 

vollständigen Abschluß. Ein turnusmäßiger Pflegeschnitt des \Vlldkräuterstreifens soll die Verbu

schung auf dieser Fläche verhindern. Es hat sich gezeigt, daß durch gemeinsames Zusammenvlirken 

von Landwirten und Naturschützern innerhalb kurzer Zeit und mit wenig Auf.Hand die Grundlage 

für artenreiche Biotope in der Feldflur geschaffen werden können. Das Projekt ist ein erfolgverspre

chender Versuch, Elemente einer umweltgerechten Landnutzung in die ökologisch weitgehend ver

ödete Agrarlandschaft neu einzufügen und dabei Naturschutzinteressen mit denen der Landwirtschaft 

zu verbinden. 

Mitt. a. d. Biol. Bundesanst H. 301, 1994 
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Ififormat.ion 

Jaskolla, Dieter; Koronowski, Peter und Scholz, Michael 

Biologische Bundesanstalt für Land-· und Forstwirtschaft 
Dokumentatio·nssteUe für Phytomedizin 
Informationszentrum für tropischen Pf!anzenschutz 
Beiiin~Dah!em 

Die Dokumentationsstelle für Phytomedizin (8BA) in Beriin-Dah!em er~e/11 seit 1965 die Datenbank 
PHYTOMED. Sie efiaßt die nationale und internationale Literatur auf dem Gebiel der Phytomedizin mit 
den Teilbereichen Phytopathologie, Pflanzenschutz, Unkrautbekämpfung, Vorratsschutz und den 
Randgebieten angwandte Zoologie, angewandte Entomologie, angewandte Botanik, angewandte 
Mykologie, Virologie, Bakteriologie, Nematoiogie, Toxikologie, Ökologie und Schwermetallbelastung vo11 
Pflanzen und Böden. 

Zur Auswertung gelangt die von den Bibliotheken der Bundesanstalt Jn Berlin, Kleinmachnow und 
Braunschweig sowie in den Außeninstituten gesammelte Fach-literatur. Es Kommen jährlich ca. i 500 
Zeitschriften und andere periodische Schriften, ca. 500 Monographien sowie ca. 1000 Sonderdrucke zur 
Auswertung, die eine jährliche Bestandszunahme von ca. 16.000 Zitaten bei vierteljährlichem Updating 
ergeben. Zur Zeit enthält die Datenbank PHYTOMED 430.000 Literaturzitate. In gedruckter Foffil 
erscheinen die Daten als "BibUographie der Pflanzenschutzliteratur~ Neue Folge", B!ackwell 
Wissenschafts-Vertag, Berlin. 

Die Datenbank PHYTOMED ist beim Großrechenzentrum DIMDI (Deutsches lnstrtut für medizinische 
Dokumentation und Information, Köln) gespeichert. Die Nutzung ist für jedermann möglich, der die 
entsprechende Hard- und Software und die Zugangsberechtigung zu DIMD! besitzt und an ein Daten~ 
femübertragungsnetz der Telekom (Da1ex J, Datex P oder ISDN) angeschlossen ist. Für die Datenbank 
PHYTOMEO werden keine Lizenzgebühren erhoben. Ais Hilfen stehen zur Verfügung: lnfo--Seiten, direkt 
abrufbar vom Bildschinn, das Handbuch und die Kurzanleitung für GRIPS, dem 
Oantenbankmanagementsystem von DIMDI, das PHYTOMED-Handbuch, erhältlich bei DJMDI, und der 
deutsch/ englische PHYTOMED Thesaurus, erhältlich als MitteiJungen Nr.230, 1986 der BBA im 
Buchhandel. Neben den im Thesaurus enthaltenen allgemeinen Begriffen können biologische Objekte 
unter dem Gattungsnamen, seit 1984 auch unter d,em Artnamen, abgefragt werden. Pflanzenschutzmittel 
findet man überwiegend unter dem ISO~Namen ihrer Wirkstoffe, rückstandsanalytische Methoden unter 
den gebräuchlichen Abkürzungen der Me-thode, z.B. HPLC. Neben der Suche mit definierten 
Deskriptoren (PHYTOMED Thesaurus) ist die Freitextsuche im Titel und den Abstracts, soweit 
vortianden, möglich. Weitere Auswahlkriterien sind Verfasser, Erscheinungsjahr, Land und Sprache. 

Rechercheaufträge können an die Dokumentationsstelle für Phytomedizin, Königin-Luise-Straße 19, 
14195 Bertin unter Verwendung eines Suchauftragsformulares gerichtet werden. Es gilt dann die 
Benutzungs- und Entgeltordnung des Bundesministers für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vom 
28,9.1991, die für eine einfache Recherche DM 50,-- oder das Mehrfache vorsieht. 

Der Benutzer erhält eine Liste von Uteratulilinweisen, die neben den üblichen bibliographischen Angaben 
(Autor, Titel, gegf. engl. Trtelübersetzung und Quelle} den Inhalt kennzeichnende Deskriptoren und in 
einigen Fällen Zusammenfassungen enthalten.Recherchen sind auch auf Diskette (DM 15,-) lieferbar. 

Als Teil des Fachinformationssystems Ernährung. Land- und Forstwirtschaft (FIS-ELF) ist. die 
Dokumentationsstelle für Phytomedizin auch Zulieferer von deutscher phytomedizinischer Literatur zur 
internationalen Datenbank AGRIS der FAO. 

Mitt a, d, BioL Bundesanst H, 301, 1994 
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Hans P Hönninger 
Biologische Bundesanstalt für land- und Forstwirtschaft 
Dokumentationsstelle für Phytomedizin 
Berlin-Dahtem 

TISys - Ein Tagungs-Informations-System für die Pflanzenschutztagung 

Die Vortragsthemen der Pflanzenschutztagung werden in der Dokumentationsstelle 
für Phytomedizin der BBA in Bertin-Dahtem für das PHYTOMED-System erfaßt Dies 
bot die Gelegenheit diese Daten zu nutzen, um ein Tagungsinformationssystem zu 
entwickeln, das als Unterstützung zum Programmheft dienen kann. 
Angesichts von 4 parallelen Vortragsreihen soll dieses Tagungsinformationsystem 
z.B. eine individuelle Zusammenstellung der erwünschten Vorträge erleichtern. 
Mit TISys können Stichworte aus den Titeln der Vorträge, die in der Dokumentation 
vergebenen Schlagwörter sowie formale Aspekte (wie Sek!ionsnummern, 
Veranstaltungsort, -datum. -uhrzeit ) miteinander kombiniert gesucht werden. Die 
Suche erfolgt Seklionsübergreifend. Die Ergebnisse werden nach Wunsch am 
Bildschirm oder am Drucker ausgegeben. 

Beispiele: 

1) Welche Vorträge beschäftigen sich mit "Nematoden" ? 
Als Schlagwort wird Nematoden eingegeben. 
Ergebnis: Alle relevanten Vorträge mit Vortragsthema, -datum, -uhrzeit 

und -ort. 

2) Welche Vorträge beginnen am Mittwoch um 11: 15 Uhr ? 
Selektionkriterium ist das Datum und die Uhrzeit. 
Ergebnis: Alle Vorträge die um diese Uhrzeit beginnen mit alten 

dazugehörigen Informationen (Autor, Titel, Sektionsnummer. etc.) 

3) Wo finden Vorträge zu Obstbauthemen - außer in den Sektionen 31, 35, 39 
statt? 
Selektionskriterium ist z.B. Obstbau /ohne Sektionen 31, 35, 39 
Ergebnis: Alle Vorträge in denen Obstbau vorkommt außer den Sektionen 31, 35, 

39 

4) Auf welcher Seite im Tagungsbericht findet sich der Autor xyz? 
Selektionskriterium ist der Autor 
Ergebnis: Seitenzahl im Tagungsband No. 301 der Mitteilungen aus der BBA 

TISys steht Ihnen am Phytomed-Stand der Biologischen Bundesanstalt für land
und Forstwirtschaft zur Verfügung. 

Dieses lnformationsystem wurde unter Microsoft Access entwickelt. Die Wahl fiel auf 
Access weil dieses Datenbanksystem zu den Standardanwendungen in der BBA 
gehört und weil es unter der grafischen Oberfläche Windows hohen Benutzerkomfort 
ertaubt. Die in der Version 2.0 implementierte Rushmore-Technologie ermöglicht 
zudem die schnelle Suche in umfangreichen Datenbeständen. 

Mitt. a. d. Bio!. Bundesanst. H. 301, 1994 
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