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fUr Land- und Forstwirtschaft 



1. Die wichtigsten Krankheiten und Schadlinge
an Kulturpflanzen in der Bundesrepublik Deutschland
im Anbaujahr 1969 {November 1968 bis Oktober 1969)

Nach den monatlichen Berichten der Pflanzenschutzamter, 

den Witterungsberichten des Deutschen Wetterdienstes und 

Angaben des Statlstischen Bundesamtes 

zusammengestellt in der Dienststelle fiir Melde- und Warndienst, Berlin-Dahlem 

Leiter: Wiss. Oberrat Dr. Albert H a r I e 
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1. Witterung und Witterungsschaden, Mangelkrankheiten

a) Witterungsverlauf

Das Berichtsjahr begann mit einem in vielen Teilen des Bundesgebietes 
ungewi:ihnlich schneereichen und im allgemeinen etwas zu kalten Winter, nach 
welchem der Fruhling 1969 sehr spat einsetzte. Die Witterung blieb bis zum Juli 
hin uberwiegend zu kuhl und der Pflanzenentwicklung unzutraglich. Eine sehr 
heiBe und trockene Hochsommerperiode von. Mitte Juli bis Mitte August setzte 
sich nach Unterbrechung durch sehr naBkaltes Wetter in der zweiten Augusthalfte 
in einem auBerordentlich warmen, trockenen und sonnigen Herbst fort. Ein groBer 
Teil der zu Beginn des Sommers vorhandenen witterungsbedingten Entwicklungs
verzi:igerungen konnte daher noch aufgeholt und ausgeglichen und eine gri:iBten
teils befriedigende Ernte erzielt werden. 
Eine schon am Ende des Vormonats wirksam gewordene Warmluftstri:imung 
brachte Anfang N o v em b e r  1968 dem Bundesgebiet noch zwei fur diese 
Jahreszeit auBergewi:ihnlich warme Tage mit Hochsttemperaturen um 20° C und 
daruber, maximal bis zu 24,1 °. Leider blieb diese Wettertendenz jedoch nicht 
mehr lange erhalten; ein schroffer Witterungsumschwung fuhrte schon ab 
3. November zu empfindlichen Temperaturruckgangen, und am 6. November fiel 
in Norddeutschland bei heftigen Oststurmen der erste Schnee des Herbstes. Nur
kurzer, leichter Erwiirmung folgte in der zweiten Dekade erneut starke Ab
kuhlung mit Schnee- und Regenfallen, die ihren Hi:ihepunkt um Monatsmitte
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erreichte, als die Tageshochsttemperaturen vielfach nicht mehr iiber 0° C an
stiegen. Erst zu Beginn des letzten Monatsdrittels stellte sich eine neue Wiirme
periode ein, in deren Verlauf noch einmal eine Reihe zu warmer Tage auftrat. -
Im Verhiiltnis zu den langjiihrigen Mittelwerten war der November groBtenteils 
bis etwa 1 ° C zu kalt, in Schleswig-Holstein, im Siiden Baden-Wiirttembergs 
sowie in einigen Landschaften Bayerns auch geringfligig zu warm. Die normalen 
Niederschlagsmengen wurden meist nicht erreicht, lediglich im schleswig
holsteinischen Kiistengebiet, im Nordwesten und Osten Niedersachsens und 
stellenweise in der Oberrheinebene iiberschritten. 

Bei vorherrschenden Hochdruckwetterlagen war der D e z  e m b e r  in der ersten 
Hiilfte ein Monat heiteren, trockenen und sonnigen Winterwetters. Bis iiber die 
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Abb. 1. Temperaturabweichungen und NiederschUige in �/o der normalen filr die Monate 
November 1968 bis Oktober 1969. 

Station Hamburg. 
--- Temperatur 

· 
- - - Niederschlag

Monatsmitte hinaus kam es nur stellenweise zu geringeren Regen- oder Schnee
fallen. Spiiter setzte wieder unbestandigere Witterung mit verbreiteten Schnee
fallen ein, die gegen Monatsende im ganzen Bundesgebiet eine geschlossene 
Schneedecke bildeten. - Entsprechend diesem Witterungsverlauf gestaltete sich 
der Monat fast ausnahmslos zu kalt (negative Abweichungen bis zu 3,6 ° C), zu 
trocken (in Norddeutschland meist weniger als 50 °/o, siidlich der Mittelgebirge 
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weniger als 75 °/o der normalen Niederschliige) und groBtenteils sehr sonnen
scheinreich. 

Im J a n  u a r bestimmten haufige Tiefdrucklagen das Witterungsgeschehen. Nur 
von einer kurzen Frostperiode in der zweiten Halfte der ersten Dekade unter
brochen, herrschte den ganzen Monat iiber feuchtmildes, sonnenscheinarmes 
Wetter vor. Die geschlossene Schneedecke, welche um die J ahreswende iiber ganz 
Deutschland gelegen hatte, begann schon in den ersten Januartagen von Norden 
nach Siiden fortschreitend abzutauen. Im zweiten und letzten Monatsdrittel fielen 
die Niederschlage groBtenteils als Regen. Die Temperaturen lagen haufig iiber 
den jeweiligen Tagesmitteln, zuweilen bis zu 8° C. Die feuchtmilden Luftmassen 
drangen iiberwiegend von Nord- oder Siidwesten her iiber das Bundesgebiet vor. 
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Abb. 2. Temperaturabweichungen und Niederschlage in 0/o der normalen fur die Monate 
November 1968 bis Oktober 1969. 

Station Braunschweig-Volkenrode. 
--- Temperatur - - - Niederschlag 

Ihr EinfluB nahm nach Osten hin ab. Das zeigt sich auch in der Verteilung der 
monatlichen Mittelwerte der Lufttemperatur und des Niederschlags. Mit nur 
wenigen Ausnahmen war der Januar im ganzen Gebiete zu warm. Dabei betrugen 
die positiven Abweichungen im Nordwesten bis zu 3° C, im iibrigen Deutschland 
bis zu 2° C und nur in den ostlichen Grenzbereichen und an den schleswig
holsteinischen Kiisten weniger als 1 ° C. Die Tagesmaxima traten meist in der 
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letzten Dekade ein und erreichten 14,4° C (Aachen am 22. 1.). Im gro13ten Teil des 
Bundesgebietes war der Monat zu trocken mit Summen zwischen 25 und 75 °/o 
der langjahrigen Werte. Uber dem Durchschnitt lagen die Niederschlagsmengen 
in weiten Teilen Schleswig-Holsteins und Niedersachsens - hier betrugen sie 
stellenweise mehr als 150 °/o - sowie in kleineren zusammenhangenden Bezirken 
Bayerns, sonst nur vereinzelt. Die anhaltend dichte Bewolkung filhrte zu einem 
erheblichen Sonnenscheindefizit. Haufiger wurden weniger als die Halfte, ein
zelnenorts nur etwa 20 '°/o der normalen Sonnenscheindauer (in extremen Fallen 
lediglich 8 Stunden im ganzen Monat) erreicht. 

Die milde Witterung setzte sich nur knapp ilber den Monatswechsel hinaus fort. 
Schon in den ersten F e b  r u a r tagen filhrte ein Sturmtief polare Luftmassen 

% 
0 

250 I 
I I 

: � 
I I 
i 1 

200 
I 

I . 
, 

I ' 
' 

,so 

I 1, ... ,_ 3 

A )7' I 2 
" \ I I 

I 1� � 
0 

. r7 f7 \ I,' !'-I.I --- I 
100 

1'. II, 1 1� 

I/ I 

_ ... I ' 

50 
I 

5 

-

XI XII I II Ill IV V · VI VII VIU IX X 

Abb. 3. Temperaturabweichungen und Niederschlage in 0/o der normalen fur die Monate 
November 1968 bis Oktober 1969. 

Station Koln. 
- -- Temperatur --- Niederschlag 

heran und leitete den Ubergang zu strengerer Winterkalte ein. Bis zum Ende des 
zweiten Monatsdrittels kam es bei wechselnden Wetterlagen zu haufigen und 
ausgiebigen Schneefallen; schon am 7. Februar bedeckte wieder eine geschlossene 
Schneedecke das Bundesgebiet, die bis zum 18. 2. selbst im norddeutschen Flach
land bis zu einem halben Meter anwuchs. In Aufheiterungsperioden stellten sich 
starke Froste mit Werten bis zu - 21,3° C (Bad Kissingen am 14. 2.) ein. In der 
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letzten Dekade filhrten einflieBende warmere Luftmassen wieder zu Frost
milderung und Tauwetter. Die Tageshochsttemperaturen stiegen bis auf 15° Can; 
die weiterhin verbreiteten Niederschlage fielen teils noch als Schnee, teils als 
Regen. In den letzten Februartagen heiterte es unter HochdruckeinfluB in weiten 
Gebieten auf, so daB es tagsiiber frostfrei blieb, in zunehmendem MaBe jedoch 
Nachtfroste eintraten. - Im Vergleich zu den Durchschnittswerten fiel der 
Februar im Bundesgebiet ausnahmslos zu kalt aus mit negativen Abweichungen 
bis zu mehr als 2° C. Am starksten war das Warmedefizit in der norddeutschen 
Tiefebene, in den Mittelgebirgen sowie auf den siidwestdeutschen Hohenziigen, 
am geringsten in Siidbayern und im Bodenseegebiet. In kleineren Raumen 
Schleswig-Holsteins und Niedersachsens, in Westfalen, Ost- und Siidbayern 
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Abb. 4. Temperaturabweichungen und Niederschlage in °/o der normalen fur die Monate 
November 1968 bis Oktober 1969. 

Station Kassel. 
- -- Temperatur --- Niederschlag 

waren die Niederschlage des Monats zu gering, im weitaus groBten Teil des 
Bundesgebietes jedoch iibernormal. Meist fielen zwischen 100 und 150 fJ/o, in 
Baden-Wiirttemberg und Rheinland-Pfalz auch bis zu 200 °/o und mehr der ge
wohnten Mengen. Auch im Februar blieb die Zahl der Sonnenscheinstunden in 
den Landschaften nordlich der Donau meist hinter den Regelwerten zuriick, im 
Alpenvorland dagegen wurden diese Werte haufig erreicht oder iiberschritten. 
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Der M ii r z wurde vom hiiufigen Eindringen kalter Luftmassen aus iiberwiegend 
6stlicher Richtung bestimmt. In Norddeutschland herrschte nach einigen sonnigen, 
aber kalten Tagen zu Beginn des Monats meist kaltes, oft windiges bis stiirmisches 
Wetter vor, das lediglich zu Beginn der dritten Dekade nochmals von heiterer 
Witterung unterbrochen wurde. Bis Monatsmitte fielen dort die Niederschliige noch 
als Schnee; es kam vor allem in Kiistenniihe zu hohen Schneedecken und starken 
Schneeverwehungen. Im westlichen Bundesgebiet und siidlich der Mittelgebirge 
war es Mitte Marz im Zustrom milder Luftmassen vom Atlantik her voriiber
gehend zu stiirkeren Erwiirmungen bis zu 16° C gekommen; spiiter geriet auch 
Siiddeutschland wieder in den Bereich der Kaltluftstromungen mit niedrigen 
Temperaturen und ausgiebigen Regen- oder Schneefiillen. - Insgesamt erwies 
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Abb. 5. Temperaturabweichungen und Niederschlage in -O/o der normalen fur die Monate 
November 1968 bis Oktober 1969. 

Station Geisenheim a. Rh. 
--- Temperatur - - - Niederschlag 

sich der Marz durchwegs als zu kalt. Die Abweichungen betrugen bis zu 3° C und 
waren in Norddeutschland starker als im Siiden. Abgesehen von einem gr6Beren 
zu nassen Gebietsstreifen, der sich von Rheinland-Pfalz nordostwi:irts bis in den 
Raum Gottingen-Hof erstreckte, lagen die Summen der Niederschliige meist 
unter den Erfahrungswerten; besonders in Schleswig-Holstein und Niedersachsen 
wurden des ofteren weniger als 50 '0/o der durchschnittlichen Mengen registriert. 
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Die Sonnenscheindauer war lediglich in Norddeutschland verbreitet ilbernormal, 
sonst meist zu gering. 

Nach einem kalten Monatsbeginn mit haufigen Regenschauern und ortlichen 
Gewittern stellte sich um den 5. A p r  i 1 die erste wesentliche Warmeperiode des 
Frilhjahrs ein. In diesem etwa eine Woche umfassenden Zeitraum stiegen bei 
heiterem sonnigem Wetter die Temperaturen vielfach ilber 20° C, die Nachtfroste 
liefien allmahlich nach. Doch wurde die frilhlingshafte Witterung schon zu Beginn 
der zweiten Monatsdekade wieder von unbestandigem, sehr kilhlem und nieder
schlagsreichem Wetter abgelost. Der Zustrom frischer Polarluft filhrte zu starker 
und schneller Abkilhlung. Die Tageshochsttemperaturen erreichten im Norden 
kaum noch 10° C, in anderen Landschaften lagen sie zunachst noch etwas hoher, 
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Abb. 6. Temperaturabweichungen und Niederschlage in 0/o der normalen filr die Monate 
November 1968 bis Oktober 1969. 

Station Freiburg i. Br. 
-- Temperatur -- - Niederschlag 

gingen aber allmahlich auch dort zurilck. Nachts traten wieder leichte Froste auf. 
Gegen Ende des zweiten Monatsdrittels fiel verbreitet Schnee, wobei zeitweise 
Schneedecken .....-- ortlich bis 8 cm Rohe - ausgebildet wurden. Erst um die Mitte 
der letzten Aprildekade setzte sich erneut Warmluft im Bundesgebiet durch, 
unter deren Einflufi es zu kraftigem Temperaturanstieg bis auf 25° C und mehr 
kam. - Durch die lange nachwinterliche Periode beeinflufit, war der April im 
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Mittel groBtenteils um etwa 1 ° C zu kalt, in manchen Gebieten lagen die negativen 
Abweichungen auch noch iiber diesem Wert. Das monatliche Soll der Nieder
schlage wurde in den meisten Landschaften erreicht, in groBen Teilen des Bundes
gebietes auch wesentlich iiberschritten. GroBere Gebiete zu geringen Nieder
schlags gab es nur im Norden Schleswig-Holstein�: in Wiirttemberg und 
Siidbayern. 

Der M a i  zeigte in der Reihe der Friihlingsmonate als erster groBtenteils positive 
Abweichungen in den Monatsmitteltemperaturen. Abgesehen vom auBersten 
Norden war er im allgemeinen um etwa 1 ° C zu warm. In Siiddeutschland gab es 
im Mai groI3e Gebiete zu geringen Niederschlags, im iibrigen Bundesgebiet 
wurden die Durchschnittswerte meist erreicht, in Nord- und Nordwestdeutschland 
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Abb. 7. Temperaturabweichungen und Niederschlage in °/o der normalen fi.ir die Monate 
November 1968 bis Oktober 1969. 

Station Stuttgart-Hohenheim. 
--- Temperatur - - - Niederschlag 

und am Ober- und Mittelrhein vielfach erheblich iiberschritten. - In der ersten 
Monatshalfte setzte sich die schon am Ende des Vormonats eingetretene Tendenz 
zu warmerer Witterung fort; allerdings kam es zunachst noch verbreitet zu 
Niederschlagen, teilweise auch zu schweren Gewittern mit Starkregen und Hagel
fallen. Dann heiterte es zunachst im Siiden, sp�ter auch in Norddeutschland auf. 
Die Mittagstemperaturen lagen in dieser Zeit haufig iiber 20° C, am 13. und 
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14. Mai (,,Eisheilige" !) ilberschritten sie vielfach 30 ° C (maximal 33,1 ° C in 
Konstanz am 14. 5.). Kurz nach Monatsmitte vollzog sich wieder ein Ubergang zu
naBkaltem und unfreundlichem Wetter. Die Tageshochsttemperaturen gingen um
Werte bis zu 10 ° C zurilck und erreichten vielfach kaum noch 15° ; nachts traten
wieder leichte Froste auf. Diese recht kilhle Witterung hielt - nur durch eine
kurze Wiirmewelle in der letzten Dekade unterbrochen - ilber die Monatswende
hinaus bis in die ersten Junitage an.

Gegen Ende des ersten J u n  i drittels lieBen die vorher anhaltenden und teils 
sehr ergiebigen Regenfiille (in Baden-Wilrttemberg und Bayern vielfach Tages
mengen von mehr als 30 mm, ortlich sogar mehr als 60 mm) nach. Bei sonniger, 
trockener Witterung wurde es rasch wieder warmer; die Temperaturen uber-
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Abb. 8. Temperaturabweichungen und Niederschliige in 0/o der normalen fur die Monate 
November 1968 bis Oktober 1969. 

Station Nilrnberg. 
--- Temperatur --- Niederschlag 

stiegen erneut 20 ° C. Der Zustrom feuchtwarmer Meeresluft loste um Monatsmitte 
verbreitet Wiirmegewitter mit kraftigen Niederschliigen aus. Die Tageshochst
werte der Temperatur lagen in dieser Zeit vielfach zwischen 25 und 29 ° C. Bis zum 
Monatsende blieb das Wetter unbestiindig mit hiiufigen Gewittern und heftigen 
Regenfiillen, anfangs noch schwillwarm, in den letzten Monatstagen zunehmend 
kalter und unfreundlicher. -- Abgesehen von einigen Landschaften in Schleswig-
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Holstein und Niedersachsen, fiel der Juni im ganzen Bundesgebiet im Vergleich zu 
den Mittelwerten zu kalt aus. Bei meist zu groBer Niederschlagshaufigkeit war er 
mit Ausnahme groBerer Gebiete im Westen und Nordwesten zu naB (maximal 
355 °/o der langjahrigen Summen). 

Der J u  1 i begann mit einer Periode heiteren, warmen Sommerwetters, das gegen 
Ende des ersten Monatsdrittels durch einen Kaltlufteinbruch beendet wurde, der 
zahlreiche schwere Gewitter mit Stiirmen und Hagelniederschlagen ausloste und 
einen heftigen Temperatursturz zur Falge hatte. Dieser Kalteruckfall, der in den 
Mittelgebirgslagen stellenweise sogar wieder zu Schneefallen gefiihrt hatte, hielt 
jedoch nur wenige Tage an. Bereits zu Anfang der zweiten Dekade wurde erneut 
warme Meeresluft in Deutschland wetterwirksam. Von Mitte Juli ab stellte sich 
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Abb. 9. Temperaturabweichungenund Niederschlage in -O/o der normalen fiir die Monate 
November 1968 bis Oktober 1969. 

Station Milnchen. 
--- Temperatur - -.- Niederschlag 

bei uberwiegenden Hochdruckwetterlagen eine hochsommerliche Hitzeperiode 
ein, die uber das Monatsende hinaus bis weit in den August hinein anhielt. In 
dieser Zeit, in welcher bei intensiver Sonneneinstrahlung die Mittagstempera
turen oft weit uber 30° C anstiegen (hochster Wert 35,1 ° C am 29. 7. in Kassel), 
kam es zwar haufig zur Ausbildung von Gewittern, die aber nur voriibergehende, 
geringe Abkiihlungen mit sich brachten. � Entsprechend dem Witterungsverlauf 
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war der Juli im Vergleich zu den langjahrigen Mittelwerten allgemein zu warm, 
meist um 1 bis 2° C, uberdurchschnittlich sonnenscheinreich und groBtenteils 
wesentlich zu trocken. 
Im ersten A u g u s t  drittel setzte sich die sehr heiBe und trockene Witterung des 
Vormonats fort. Die Tagesmaxima der Temperatur uberstiegen weiterhin haufig 
25° C, erreichten allerdings nicht mehr so extrem hohe Werte wie im Juli. Die 
hochsten Temperaturen wurden meist schon in den e_rsten Monatstagen gemessen. 
Sie lagen maximal bei 32° C. Um Monatsmitte anderte sich die Witterung grund
legend. Die wiederholte Zufuhr kuhler Luftmassen flihrte in der zweiten Monats
halfte verbreitet zu Gewittern mit schweren Regenfallen, auch zu ergiebigem 
Dauerregen, der oft Tagesmengen von mehr als 50 mm (maximal 89,5 mm) er
brachte. Die Temperaturruckgange waren empfindlich. Im letzten Monatsdrittel 
stieg das Thermometer vielfach nur noch bis auf 15 bis 20° C an, in Suddeutsch
land war es teilweise noch kuhler. Nachts gingen die Temperaturen oft unter 5° C 
zuruck. Erst in den letzten Monatstagen setzte sich wieder etwas freundlicheres 
Wetter durch. - Unter der Witterungsungunst der zweiten Monatshalfte hatte 
der Siiden des Bundesgebietes starker gelitten als der Norden. Nach den Monats
mittelwerten war der August daher vor allem in den Kustengebieten etwas zu 
warm, sonst meist geringfligig zu kalt. Das Niederschlagssoll wurde in Schleswig
Holstein und Niedersachsen oftmals nicht erreicht, in Suddeutschland und vor 
allem im Westen des Bundesgebietes dagegen betriichtlich iiberschritten. 
Die schon in den letzten Augusttagen eingetretene Wetterbesserung leitete uber 
in einen auBergewohnlich trockenen, sonnigen und warmen Herbst. S e p t  e m  -
b e  r und O k  t o  b e  r des Jahres 1969 waren gleichermaBen von bestiindiger, 
freundlicher und niederschlagsfreier Witterung gekennzeichnet. Der letzte Monat 
der Berichtszeit entwickelte sich zu einem der wiirmsten und trockensten Oktober 
der letzten 100 Jahre. Nur selten kam es noch zur Ausbildung ortlicher Gewitter 
oder zu Regenfallen; tagsiiber wurden im September noch hiiufig, im Oktober 
gelegentlich 25° C uberschritten (Maxima im September 29,3° C am 13. 9., im 
Oktober 25,9° C am 6. 10.; beide Werte in Ostinghausen, Kr:. Soest). In der zweiten 
Septemberhiilfte traten dann allerdings schon die ersten Nachtfroste auf. Sehr 
hiiufig gingen den sonnigen und heiteren Tagen Morgennebel voraus, die sich 
erst in den Vormittagsstunden auflosten. - Im Vergleich zu den Mittelwerten 
war der September groBtenteils zu warm. Die Abweichungen betrugen uber
wiegend zwischen + 0,1 und + 0,9° C, teilweise waren sie noch hoher. Lediglich 
in einigen FluBniederungen und Talsenken wurden - wegen langanhaltender 
Nebelbildung und damit verbundener verminderter Sonneneinstrahlung - auch 
geringfligige negative Abweichungen festgestellt. Von wenigen Ausnahmen ab
gesehen, wurden im September im ganzen Bundesgebiet weniger als 50 °/o, in 
weiten Landschaften von Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Bayern auch 
weniger als 25 °/o der normalen Niederschlagssummen gemessen. Die Gesamt
sonnenscheindauer lag groBtenteils uber den Bezugswerten. - Im Oktober 
wurden die Monatsmittel der Lufttemperatur zumeist um Werte bis zu 1,9° C 
ilberschritten; in hi:iheren Lagen waren die positiven Abweichungen noch gri:iBer. 
Der Monat war im Nordrheingebiet, in Rheinland-Pfalz, Hessen und im gesamten 
silddeutschen Raum gri:iBtenteils noch trockener als sein Vorgiinger; hier wurden 
nur in kleineren Landschaften 25 <!/o der gewohnten Niederschlagsmengen erreicht 

2 



18 Krankheiten und Schiidlinge 1969 

oder uberschritten. Im norddeutschen Raum und in Westfalen fielen im allge
meinen zwischen 25 und 75 °/o der langjahrigen Summen. Auch im Oktober war 
groBtenteils ein UberschuB an Sonnenschein zu verzeichnen. 

Eine rasche Ubersicht iiber die Temperatur- und Niederschlagsverhaltnisse des 
Berichtsjahres nach den Abweichungen der Monatsmittelwerte vom langjahrigen 
Durchschnitt sollen die Abbildungen 1 bis 9 vermitteln. Dargestellt wurden -
wie in den Jahren 1967 und 1968 - die Daten der meteorologischen Beob
achtungsstationen Hamburg, Braunschweig-Volkenrode, Koln, Kassel, Geisen
heim, Freiburg i. Br., Stuttgart-Hohenheim, Niirnberg und Miinchen. Ihnen allen 
gemeinsam ist ein recht erhebliches Temperaturdefizit in den ersten 6 Monaten 
der Berichtszeit, ein WarmeiiberschuB im Sommerhalbjahr. Insgesamt fiel das 
Anbaujahr 1969 etwas zu kalt aus. Bei den fur die Darstellung herangezogenen 
Stationen bewegten sich die negativen Abweichungen zwischen 1,2 (Hamburg) 
und 5,4 ° C (Braunschweig-Volkenrode). Die einzige Ausnahme bildet die Station 
Niirnberg mit einer positiven Abweichung von 0,3° C. 

Nur an der Station Koln war die Jahressumme der Niederschlage zu groB (119 °/o), 
an den iibrigen Stationen lagen sie zwischen 75 °/o (Niirnberg, Miinchen) und 
100 °/o (Freiburg; diese Station hatte mit 100 O/o Niederschlag und einer Tempe
iaturabweichung von ± 0° ein vollig ,,normales" Vegetationsjahr vorzuweisen). 
Sowohl die Niederschlagsdefizite als auch der UberschuB in Koln verteilten sich 
ziemlich gleichmaBig auf Sommer- und Winterhalbjahr. 

b) Pflanzenentwicklung und Witterungssdiaden
Nach dem langen und schneereichen Winter hegte man zunachst sehr groBe
Befiirchtungen iiber die Hohe der Auswinterungsschaden. Es zeigte sich aber, daB
die Schneedecke die Saaten im allgemeinen vor der Winterkalte ausreichend
geschiitzt hatte, andererseits aber so locker und luftdurchlassig gewesen war, daB
die Keimlinge nicht erstickten. So lagen die im Friihjahr schlieBlich festgestellten
Auswinterungsverluste nach den Angaben des Statistischen Bundesamtes zwar
ausnahmslos iiber denen des vorangegangenen Winters, entsprachen aber -
abgesehen vom Winterraps, der sehr betrachtliche Schaden erlitt - etwa dem
Durchschnitt der Jahre 1963 bis 1968. Sie betrugen bei

Winterweizen und Spelz 
Winterroggen 
Wintergerste 
Wintermenggetreide 
Winterraps 
Winterriibsen 
Klee und Kleegras 
Luzerne 

1,6 °/o 
1,3 fl/o 
2,2 °/o 
1,4 0/o 

13,8 °/o 
1,1 °/o 
3,7 0/o 
1,4 °/o. 

Insgesamt muBten etwa 65 OOO ha (sechsjahriger Durchschnitt 60 OOO ha), d. s. 
2,1 °/o der Anbauflache umgebrochen und neu bestellt werden. Bedeutsame 
regionale Vnterschiede zeigten sich lediglich bei Winterraps, der in den Haupt
anbaugebieten Schleswig-Holstein und Niedersachsen zu 17, 7 bzw. 10, 7 0/o aus
winterte, wahrend sich in den iibrigen Bundeslandern die Verluste groBtenteils 
zwischen 2 und 3 °/o bewegten. 
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Erst spat begann im Berichtsjahr die Wiederbelebung der Natur. Zwar hatte es 
schon in der zweiten Januarhalfte wahrend der milden Witterungsperiode erste 
schiichterne Anzeichen einer Neuentwicklung gegeben; die ungiinstigen Wetter
verhaltnisse der folgenden Monate stoppten jedoch das Pflanzenwachstum und 
beendeten auch vrieder die zu dieser Zeit vereinzelt bereits aufgenommenen 
Feldarbeiten. Beim Abschmelzen der Schneedecken im Marz wirkte sich auch die 
tibermaBige Nasse sehr nachteilig aus. Vor allem auf schweren Boden und in den 
Niederungen litten die Wintersaaten unter stauender Nasse und Uberschwem
mungen, wo die Schmelzwasser von den gefrorenen Boden nicht ablaufen 
konnten. Zu Beginn des Monats April war die Landwirtschaft mit den not
wendigen Fruhjahrsarbeiten bereits um etwa zwei Wochen in Verzug geraten, 
und auch dieser Monat gab mit seinem nur kurzen Abschnitt gunstigen Wetters 
wenig Gelegenheit, die Ruckstande aufzuholen. Die erneute Wetterverschlechte
rung in der zweiten Aprilhalfte wirkte sich auf die Entwicklung der Pflanzen 
hemmend aus und verzogerte die Aussaat von Sommergetreide und Ruben. In 
Nordbaden konnte zum wirtschaftlichen Nachteil der Erzeuger erst verspatet mit 
der Spargelernte begonnen werden. N a  c h t f r o s t  e zu Beginn des letzten 
Monatsdrittels fiihrten in Stiddeutschland vielfach zu Schaden auf frtihgesaten 
Sommergerste- und Haferschliigen, an Sommerraps, Gemiisen, gelegentlich an 
schon aufgelaufenen Fruhkartoffeln, in Rheinland-Pfalz auch an fruhbltihenden 
Erdbeeren, Schwarzen J ohannisbeeren und Zierpflanzen. 

Erst die durchgreifende Erwarmung in der ersten Maihalfte setzte der bis dahin 
sehr verhaltenen Entwicklung ein Ende. Jetzt liefen die bislang nur ungleich
maBigen und luckigen Saaten kraftig auf, auch in den spateren Lagen begannen 
Wintergerste und Roggen zu schossen, entfalteten Beerenstraucher und Laub
geholze ihre Blatter. Innerhalb kurzester Zeit konnten auch andere Kulturen 
unter gunstigsten Bedingungen die vorhandenen Entwicklungsriickstande aus
gleichen. Fast gleichzeitig begann allenthalben die Blute der verschiedenen Obst
arten und verlief bei der groBen Warme oft tiberraschend schnell; manchenorts 
standen die Obstbaume kaum mehr als eine Woche im Blutenschmuck. - Bis weit 
in den Juli hinein beeintrachtigte dann aber wieder wechselhafte, niederschlag
reiche und meist sehr ktihle Witterung den Stand vieler Kulturen. Bei Kohl
gewachsen entstanden Schaden durch S c h o s  s e r  b i  1 d u n g  und W u  c h s -
r i s  s e (in Mainz-Mombach platzten bis zu 80 0/o der Kohlrabiknollen auf), bei 
Johannisbeeren v e r r  i e s e 1 t e n  die Bltiten. Anhaltende Starkregen sowie 
Gewitter mit H a g e  1 s c h 1 a g e  n hatten bereits im Mai erste L a g e r  u n g e n
im Getreide zur Folge, richteten z. T. schwere Schaden an den landwirtschaft
lichen Kulturen und im Obstbau an und behinderten die Heuernte. In Nordbaden 
muBten nach schweren Gewittern groBe Rubenflachen umgebrochen werden; in 
Sudbaden gab es Totalausfall bei Erdbeeren. Bei langer anhaltender Vernassung 
litten die Pflanzen oft unter LuftabschluB und reagierten darauf mit Wuchs
storungen, Vergilbungen und W u r z  e 1 f a  u 1 e n. In den Kreisen Dachau, Pfaffen
hofen und Ingolstadt entstanden bei Zuckerriiben Ausfalle bis zu 40 0/o durch eine 
,,Um f a  11 k r a n k  h e  i t", die in erster Linie witterungsbedingt war. In 
Wiirttemberg gab es betrachtliche Ausfalle in Sauerkirschen-Junganlagen. 

In manchen Gebieten kam es jedoch auch im Juni schon zu Beeintrachtigungen 
durch Trockenheit und anhaltende Sonneneinstrahlung, so im Nordrheingebiet an 
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Hackfriichten und im Griinland (im Kr. Geldern muflten wegen Futterknappheit 
zeitweise die Weiden kiinstlich beregnet werden), in Schleswig-Holstein an Raps, 
Getreide und auf Griinflachen, in Siidbaden an auflaufenden Gurken (Ausfalle 
bis zu 40 °/o). Nach Eintritt der Hitze- und Diirreperiode im Juli mehrten sich 
diese Schaden betrachtlich. Betroffen wurden vorwiegend feuchtigkeitsliebende 
Gemiise auf Flachen ohne zusatzliche Bewasserung, Hackfriichte (groBere Schiiden 
an Ruben auf den durchlassigen Boden der Oberrheinebene und in Nieder
sachsen), Obstkulturen (im Bodenseegebiet in Kernobstanlagen Blattverbrennun
gen und als Folge davon Absterben der Blatter ganzer Astpartien), Forst- und 
Ziergewiichse. Das Getreide reifte oft sehr schnell heran; es wurde z. T. n o t  r e  i f  
und wies mitunter einen hoheren Anteil von S c  h m a c  h t - und K ii m m  e r  -
k o r  n auf. Insbesondere die Weizenertriige wurden dadurch auf manchen Boden 
nach Qualitiit und Quantitat beeintrachtigt. - Die in der zweiten Augusthalfte 
wiederum einsetzenden ausgiebigen Niederschlage bewirkten dann zwar meist 
eine rasche Erholung der Kulturen, storten andererseits die bereits in Gang 
gekommene Getreideernte empfindlich. Es kam zu erheblichen Lagerungen und 
starken A u  s w u c h s schiiden, besonders bei Winterweizen, jedoch auch bei den 
iibrigen Getreidearten. In Nordwiirttemberg wurden die Schaden auf durch
schnittlich 5 bis 10 °/o geschiitzt; in manchen Gebieten konnte das Getreide nur 
noch fiir Futterzwecke verwendet werden. In Schleswig-Holstein wuchs auch der 
Sommerraps im Schwad aus. Ruben reagierten dort in friihbestellten Bestiinden 
auf den Wetterwechsel hiiufig mit S c  h o s  s e r  b i  1 d u n  g. In Hamburg wuchs 
auch Blumenkohl oftmals durch. Bei Zwetschen und Tomaten platzten nach den 
Niederschlagen die Friichte auf und wurden von Fiiulniserregern befallen. Die 
Kartoffeln hatten ihre Entwicklung weitgehend abgeschlossen und beantworteten 
das erneute Feuchtigkeitsangebot mit K i n d  e 1 b i  1 d u n g ,  Z w i e w u c h s , 
H o h 1 h e r z i g k e i t und S c h a 1 e n r i s s i g k e i t. - Dank der trockenen und 
warmen Witterung im September und Oktober konnten trotz der anfanglichen 
Verzogerungen und Unterbrechungen die Erntearbeiten schlieBlich ohne weitere 
Beeintrachtigungen termingerecht abgeschlossen werden. Auch die Herbst
bestellung hatte am Ende der Berichtszeit schon gute Fortschritte gemacht. 

Es mag zunachst iiberraschen, daB die Getreideernte des Jahres 1969 bei meist 
ausgezeichneter Kornqualitat die Durchschnittsertrage friiherer Jahre weit iiber
traf und nur verhaltnismaBig wenig unter den Rekordergebnissen des Vorjahres 
blieb. Dach hatten, wie schon ausgefiihrt, giinstige Bedingungen im Mai die 
anfanglichen Entwicklungsverzogerungen ausgeglichen und Trockenheit und 
Warme im Juli/August zu einem schnellen Abreifen der Bestande gefiihrt. Ein 
groBer Teil des Getreides war zudem schon vor dem Einsetzen der Niederschlage 
im August geborgen warden, so daB die Auswuchsschaden sich meist auf die 
spa.ten Erntegebiete beschrankten. - Nach den Angaben des Statistischen 
Bundesamtes betrugen die Ertrage in dz je ha bei 

Winterweizen und Spelz 
Sommerweizen 
Winterroggen 
Sommerroggen 

1969 (/> 1963/68 

40,7 
36,2 
33,3 
27,7 

36,8 
33,7 
29,5 
25,0 
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Wintergerste 
Sammergerste 
Hafer 

40,1 
35,6 
34,6 

38,6 
30,6 
31,3. 
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Auch die Kartaffelertrage waren mit 271,4 dz je ha geringer als 1968 (291,1), 
indessen hoher als im Durchschnitt der letzten 6 Jahre (265,9). Die Qualitat 
wurde meist als befriedigend angesehen. Da die Knallen bei guter Witterung 
tracken und sauber eingebracht werden kannten, waren auch die Aussichten fur 
eine weitgehend verlustfreie Lagerhaltung recht gunstig. 

Bei den Zuckerrilben wurden je ha 438,7 dz geerntet. Dieses Ergebnis erreichte 
die Ertrage des Varjahres (470,0) nicht und lag auch nur wenig uber dem lang
jiihrigen Durchschnitt (421,6). Es war nach den schlechten Startbedingungen des 
Fruhjahrs jedach recht erfreulich und wurde nach dadurch verbessert, daB 
wahrend der sonnenreichen Fruhherbstmonate der Zuckergehalt in den Ruben 
betrachtlich angestiegen war, so daB die niedrigeren Flachenertrage durch eine 
hohere Zuckerausbeute wettgemacht werden kannten. 

Bei den Freilandgemusen wirkten sich die ungunstigen Witterungsverhaltnisse 
im Ruckgang der Hektarertrage vieler Gemusearten aus. Da die Einzelergebnisse 
stark variieren, wird fur Interessenten auf die Veroffentlichungen des Statisti
schen Bundesamtes (Nr. 210210- 690018, Januar 1970) verwiesen. 

Im Obstbau wiesen lediglich Apfel eine - allerdings erhebliche - Ertragssteige
rung gegenuber dem Vorjahr auf (25 631 582 dz gegenuber 15 695 148 dz). Insgesamt 
blieb der Baumobstertrag um mehr als 4 Millianen dz hinter dem des Jahres 1968 
zuruck. Genauere Angaben fur die einzelnen Obstarten enthalt der Bericht 
Nr. 210220 - 690011 des Statistischen Bundesamtes vom Februar 1970. 

c) Nichtparasitare und Mangelkrankheiten

Haufig wurden Schaden durch -0 b e r  s a 1 z u n g des Bodens (in Einzelfallen in
100 g Boden etwa 1000 mg KCl) bei der Verwendung von aufgedungten Tarf
substraten gemeldet, vor allem an Zierpflanzen (Primeln, Azaleen, Asparagus,
Chrysanthemen) und Gemuse (Radieschen, Salatjungpflanzen). In Nordbaden in
einem Falle Totalausfall eines Bestandes von 40 OOO Salatjungpflanzen in ABS
Erde, bei der eine zu hohe Kanzentration der Bodenlosung <lurch einen Kultur
fehler (zu trockenen Stand) hervargerufen wurde. Im Hachsammer starben in
Karlsruhe Potentilla-arbuscula-Pflanzungen auf Verkehrsinseln ab. Offenbar
handelte es sich um Schaden durch zu hohe Salzkonzentrate, die im Winter durch
Auftausalze hervorgerufen warden waren und erst bei der trocken-heiBen
Witterung sichtbar wurden, als die geschadigten Wurzeln den erhohten Wasser
anspruch der oberirdischen Pflanzenteile nicht mehr zu decken vermachten. Durch
einen technischen Fehler aus einem Olheizkessel ausstromendes Rauchgas
bewirkte in Nordbaden Tatalschaden bei Usambaraveilchen und Gloxinien in
einem an den Kesselraum anstafienden Gewachshaus. Schaden an Calceolarien
kannten dort auf eine Z i n k  v e r g i f t  u n g zuruckgefuhrt werden. Das zur
Flilssigdiingung verwendete schwefelsaure Ammoniak war in verzinkten Gefaf3en
angesetzt warden und darin 1 Tag bzw. 4 Tage verblieben. Die Schadwirkung
war dementsprechend unterschiedlich stark und reichte von Blattrandnekrosen
bis zum Tatalausfall. Gleichfalls in einigen nardbadischen Betrieben starben rund
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360 OOO Kopfsalat-, Fruhkohl- und Blumenkohljungpflanzen, die in ABS-Ertle 
herangezogen wurden, 2 bis 3 Wochen nach dem Pikieren ab. Die Ursache 
dafiir war ein M a n  g a n  m a n  g e 1 im Torfsubstrat. - Auch als Folge der 
ungunstigen Witterungsverhaltnisse zeigten sich haufig Nahrstoffmangel
erscheinungen bei Getreide ( M a g n e s i u m - und M a n g a n  m a n g e 1 , ortlich 
auch K a 1 k - und K a 1 i m a n g e 1 und - bei Hafer - M o 1 y b d a n -
m a n g e  1, vor allem im Norden und Nordwesten des Bundesgebietes; in 
Weser-Ems bei Sommergerste in zwei Fallen MiBwuchs, bei Wintergerste in 
einem Falle Totalschaden durch K u  p f e r  m a n  g e 1 ) , Kartoffeln (starker 
M a n  g a n  m a n  g e 1 auf anmoorigen Boden in Bayern, M a g n e s i u m  -
m a n g e  1 in Westfalen), Ruben (durch B o r m a n  g e 1 hervorgerufene He r :z -
und T r o c k e n  f a  u 1 e ,  oft erst sehr spat sichtbar geworden; Schaden durch 
M a g n e s i u m  - , K a  1 k - und K a  1 i m a n  g e 1 in Kurhessen und Bayern), 
Gemuse ( B o r  m a n  g e 1 und M a g n e s i u m  m a n  g e 1 an Blumenkohl 
und Kohlrabi in Rheinhessen; M o  1 y b d a nm a n  g e 1 an Blumenkohl im 
Nordrheingebiet, besonders auf Boden mit niedrigem pH-Wert; durch B o  r 
m a n  g e 1 verursachte He r z  f a  u 1 e bei Sellerie mit nachfolgender Faulnis am 
Kopf der Knollen im Nordrheingebiet und in Rheinland-Pfalz), Obstgewachsen 
(Bormangel, Magnesiummangel und K a  1 k c  h 1 o r o s e n  bei Kernobst, Magne
sium- und Manganmangel bei Steinobst in Rheinland-Pfalz) und Zierpflanzen 
(durch Calciummangel bedingtes ,,U m k i p  p e n" der Tulpen in Weser-Ems; 
M a g n e s i u m  - und S t i c k s  t o  f f  m a n g e  1 an Primula acaulis in Nordbaden). 
B 1 a t  t n e k r o s e  n bei Apfelbaumen, Verfarbungen bei Birnen waren in Nord
baden durch die trockene und warme Witterung des Hochsommers ausgelost und 
durch PflanzenschutzmaBnahmen verstarkt worden. Hellschalige Apfelsorten 
zeigten stiirkere B e r  o s t u n g  e n ,  die Sorte ,Golden Delicious' auf ungunstigen 
Standorten selbst nach ,,schonenden" Spritzungen. Bei Kopfkohl kam es dort zu 
Ausfallen (an etwa 50 °/o der Pflanzen) und Wuchsbeeintriichtigungen auf einer 
Flache, die vorher wegen Pyramin-Schaden an Ruben umgebrochen worden war. 
Der Kohl war 6 Wochen nach der Pyraminbehandlung nach 20 cm tiefem Pflugen 
gesetzt worden. - Im Mai muBten in Nordbaden verschiedentlich Maisflachen 
untergepflugt werden, die mit einem noch nicht anerkannten Vergallungsmittel 
gegen VogelfraB behandelt worden waren. Das Priiparat verursachte in vielen 
Fallen A u  f 1 au f s c h ii d e n  (30 bis 40 '0/o) und Keimverzogerungen (um 4 bis 8 
Tage) und reichte in seiner Wirkung gegen Fasanen und Krahen nicht aus. - In 
den Stadtgebieten von Koln und Dusseldorf wiesen StraBenbaume (vor allem 
Linden, Platanen und Kastanien) Blattschaden und darauf folgende Laubverluste 
auf, als deren Ursachen neben starkerem Befall durch S p inn m i  1 b e  n und 
B 1 a t  t 1 ii u s e  sowie pilzlichen Erkrankungen in hohem MaBe wohl ungunstige 
Standortverhaltnisse, Schadigungen durch Verkehrsabgase und schadliche 
Witterungseinflusse anzusehen sind. Auch die im Nordrheingebiet an den Trieben 
junger Koniferen in Garten, Anlagen und Forstkulturen beobachteten Schaden 
beruhen wahrscheinlich auf einem solchen Ursachenkomplex. 

2. Unkrauter

Die Meldungen uber das Auftreten von Unkrautern waren zu Beginn der Berichts
zeit (November/Dezember 1968) recht uneinheitlich. Als stark verunkrautet 
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erwies sich oft friihgesiites Wintergetreide, vor allem Gerste, zumal eine 
chemische Unkrautbekiimpfung im Zusammenhang mit der Saat oft unterblieben 
war. Verhiiltnismii13ig frei blieben spat bestellte Winterweizenschliige. Von den 
dikotylen Unkriiutern wurden vorwiegend - auch fiir Olfruchtschliige -
K a m i 11 e , V o g e 1 m i e r e , K 1 e t t e n 1 a b k r a u t , E h r e n p r e i s und 
T a u b  n e s s e 1 genannt. Die Ungriiser A c k e r  f u c h s s c h w a n  z und W i n d  -
h a  1 m liefen zuniichst meist ebenfalls nur schwach auf, doch wurde schon im 
November auch starker Befall registriert. In friihgesater Wintergerste ergaben 
Kontrollauszi:i.hlungen in den Marschgebieten Ostfrie.slands einen Besatz von 
100 bis 500 Ackerfuchsschwanzpflanzen je m2

, auf leichten Boden im Mittel
schwarzwald 280 Windhalmpflanzen je m2

• In der Oberrheinebene muBten teil
weise Rapsfliichen wegen starker Verunkrautung mit Ackerfuchsschwanz um
gebrochen werden. Auch anderwiirts litten Rapsfliichen unter starkem Besatz mit 
breitbli:i.ttrigen Unkriiutern - aufler den vorstehend erwiihnten vor allem auch 
K n  6 t e r  i c h und A c k e r  h e  11 e r k  r a u  t - und Ackerfuchsschwanz. Nach 
Ablauf der Wintermonate blieb der Stand der Verunkrautung weiterhin recht 
unterschiedlich, je nach Kultur und Bodenbeschaffenheit und in Abhiingigkeit 
von den Saatterminen, der Witterung und den durchgefiihrten Bekiimpfungs
maflnahmen. Immer hiiufiger wurden nunmehr auch E i n  j ii h r i g  e s und 
G e m  e i n e s R i s  p .e n g r a s und vor allem der F 1 u g h a f e r als liistig 
genannt. In Rheinland-Pfalz zi:i.hlte man im April - in Ruben - 400 und mehr 
Flughaferpflanzen je m2

, in Ostfriesland im Mai im Sommergetreide bis zu 
2000 je m2

• Auf schweren Boden breitete sich im Verlauf der Vegetationszeit oft 
die Q u e c k  e stark aus, meist gefordert <lurch Niisse und schlechte Bestellung 
imHerbst desVorjahres. H u f l a t t i c h ,  W i n d  e n  und D i s t e l n  fanden sich 
auch in Maisfeldern. Wie in anderen Jahren setzte in Hackfruchtschliigen, be
sanders in Kartoffeln nach dem Absterben des Kartoffelkrautes, eine starke Ver
unkrautung <lurch F r a n z  o s e n  k r a u  t , N a c h t s c h a t  t e n  und G ii n s e f u B 
ein. H i  r s e arten zeigten sich stark im Mais und - neben Franzosenkraut und 
M e  1 d e  - in den Kreisen Karlsruhe und Bruchsal (Nordbaden) auch auf vielen 
Anbaufli:i.chen von Erdbeeren. Die Erntearbeiten wurden, nicht nur bei lagerndem 
Getreide, sondern oft auch in nicht niedergedriickten Bestiinden, durch Durch
und Uberwuchs von Disteln, W i c k e n , GiinsefuB, Knoterich, V o g e 1 m i e r e 
und Quecken gestort. Im Bezirk Osnabriick konnte Hafer auf einzelnen Fli:i.chen 
infolge von starker Lagerung und Auswuchs in Verbindung mit Unkrautdurch
wuchs nicht mehr geerntet werden. Ertragsminderungen von 10 bis 15 °/o bei 
starker mit Flughafer bzw. Ackerfuchsschwanz verseuchten Besti:i.nden wurden 
vom Pflanzenschutzamt Tiibingen angegeben. 

Griinlandfli:i.chen waren wie in den Vorjahren z. T. stark verunkrautet durch 
L 6 w e n z  a h n ,  H a h n e  n f  u B ,  K r a u s.e n A m p  f e r ,  Disteln, B ii r e n
k I a u  und andere Umbelliferen - diese besonders auf Wiesen in Ortsniihe, die 
mit Jauche gediingt werden -, H e r b s t z e i  t l o s e ,  R a s e n s c h m i e l e  und 
- an Bachriindern - P e s t  w u r z. Stauende Niisse fiihrte auf Wiesen hiiufig
zum Uberhandnehmen von S c h i 1 f , S c h a c h t e 1 h a 1 m und B i n s e n sowie
von S a u  e r g  r ii s e r  n. Stellenweise fiel auch ein starker Besatz mit G ii n s e -
b 1 ii m  eh e n ,  W e g  e r i c  h und W i e s  e n  s t o r c h  s c h n  a b e l  auf. Im Nord
rheingebiet wurden in einigen Kreisen Ampfer, B r e n  n e s s e 1 n ,  Lowenzahn
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und HahnenfuB bekampft, auf einigen Weiden am Niederrhein auch Alli um 
vine ale, welches der Milch des Weideviehs einen Lauchgeschmack bzw. 
-geruch verleiht.
Allgemein laflt sich den Berichten entnehmen: Bei den Ungrasern Ackerfuchs
schwanz, Flughafer und Windhalm, wohl auch dem Einjahrigen und Gemeinen 
Rispengras, halt die Tendenz zu weiterer Ausbreitung an, wenn auch gebietsweise 
der Befall oft schwacher war als im Vorjahr. Infolge der verspateten Winter
getreideaussaaten verzogerten sich Keimung und Auflaufen der Ungraser und 
-krauter, und starker Befall trat erst spater in Erscheinung. Bekampfungs
maflnahmen verliefen, wenn sie zum richtigen Zeitpunkt und bei giinstiger
Witterung unternommen wurden, meist erfolgreich. Diese Voraussetzungen trafen
aber nicht iiberall zu, so dafl oft Nachbehandlungen notwendig wurden oder auch
die Bekampfung ganz unterblieb. In Nordbaden wurden in Maisfeldern bei An
wendung von kombinierten Mitteln gegen Unkraut h i  r s e n  teils vor, teils nach
dem Auflaufen befriedigende Erfolge erzielt. Wurzelunkrauter und andere
schwer bekampfbare Unkrauter, wie das Klettenlabkraut, drangen sich ebenfalls
mehr in den Vordergrund. Als immer starker auffallendes lastiges Unkraut des
Griinlandes wird neben L 6 w e n z a h n , H a h  n e n f u B , B a r e n k 1 a u und
W i e s  e n  k e r b  e 1 haufig der K r a u  s e A m p  f e r  erwahnt.

3. Allgemeine Schadlinge

Der Besatz mit Tip u la - Larven iiberstieg im Winter 1968/69 auf den Grtinland
flachen der nordwestdeutschen Befallsgebiete nur selten die kritische Zahl von
300/m2, so vereinzelt in Ostfriesland und in Schleswig-Holstein, wo - auf der
westlichen Geest - im Mai ortlich mehr als 1000 Larven/m2 ausgezahlt wurden.
Entsprechend waren die Schaden grofltenteils gering und Bekampfungsmafl
nahmen kaum notwendig. Im Sommer kam es im Weser:-Ems-Gebiet, in Rhein
land-Pfalz und Nordwiirttemberg ortlich zu starkerem Schadfrafl an Ruben. Der
Herbstflug der Schnaken begann verhaltnismaflig friih - schon Anfang August-,
war im allgemeinen nur ma.Big stark, in Ostfriesland stellenweise stark, und gab
kaum Anlafl zu Besorgnis fur das kommende Jahr. -- E r  d r a u  p e n  verursachten
- allein oder zusammen mit anderen Schadigern - haufig Schaden in unter
schiedlichem Ausmafl an den verschiedensten Gemiisearten (Salat, Kohl, Mohren
u. a.), Tabak, Sommergetreide, Ruben und Zierpflanzen. In Bayern wurden (im
Landkreis Ansbach) auf Mohrenflachen vereinzelt 40 bis 50 Raupen/m2 fest
gestellt. - Nur gelegentlich fanden sich in den Berichten Meldungen iiber das
Auftreten von G a m  m a e u 1 e n  raupen an Hackfrtichten, Kohl und Zier
gewachsen. - Auch D r a h  t w ii r m e  r schadeten im Laufe des Sommers und
Friihherbstes vielfach starker an Getreide (im Landkreis Oldenburg in einem Falle
Umbruch eines Haferfeldes notig), Mais, Tabak, Gemiisepflanzen und Hack
friichten. - Wie schon im Vorjahre, machten sich auch im Berichtsjahr von
T a u s  e n d  f ii B 1 e r  arten besonders Z w e  r g f ii B 1 e r  (Symphyla} an Rettichen
und Radieschen, Erdbeeren und Zierpflanzen schadigend bemerkbar. Im Nord
rheingebiet sollen durch sie vereinzelt erhebliche Ausfalle bei Chrysanthemen
entstanden sein. Blanjulus guttulatus bewirkte in Sticlbaden ortlich etwa 15 0/o
Ausfall bei auflaufender Maissaat durch Aushohlen der Korner und FraB an den
Keimwurzeln. Mehr lastig als schadlich waren im Kreise Koln Tausendfiifller
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(Schizophyllum sabulosum), die von einer Pappelanpflanzung her in grofler Zahl 
in Wohnhauser eindrangen. - Grofiere Ausfalle durch S p r i n g s  c h w a n  z e 
bei Rettichen und Radieschen (in Siidbaden gelegentlich 10 bis 15 °/o) wurden vor 
allem aus Sud- und Siidwestdeutschland gemeldet. - Zu Beginn der Berichtszeit 
noch verbreitet starkerer S c h n e c k  e n  frafi an Wintergetreide, Winter
olfriichten und Gemilse, der erst mit Eintritt scharferen Frostes nachliefi. Ab 
Marz/ April wurde wieder haufiger iiber Schadauftreten im Acker- und Griinland, 
an Erdbeeren sowie in Tabak- und Gemiiseanzuchten berichtet. C>rtlich gab es 
empfindliche Verluste, wo die kilhle und feuchte Frilhjahrswitterung einmal die 
Entwicklung der Pflanzen hemmte, zum anderen die Wirksamkeit der Bekamp
fungsmittel beeintrachtigte. Verschiedentlich mufiten geschadigte Flach.en um
gebrochen (Ruben i.n Kurhessen und Nordbaden, Mais in Westfalen) oder Nach
pflanzungen durchgefilhrt werden (Tabak in Siidbaden). Die ab Juli einsetzende 
Trockenheit hatte einen merklichen Rilckgang der Schadigungen zur Falge, und 
bis zum Ende des Berichtsjahres wurden nur noch geringe oder ortlich starkere 
Verluste gemeldet. - Sehr zahlreich auftretende B 1 a t  t w a n  z e n  bewirkten 
z. T. betrachtliche Schaden an Hackfrilchten (Schleswig-Holstein, Niedersachsen,
Westfalen), verschiedenen Gemiisen (in Rheinhessen in einem Falle F r  u c h t -
r i s  s e bei Tomaten nach Blattwanzenbefall), Zierpflanzen und Obstgewachsen
(durch F u t t er w a n  z e n  an Apfel- und Birnenfrilchten im Nordrheingebiet,
an Schwarzen Johannisbeeren in Kurhessen). - Der M a u l  w u r f vermehrte
sich im Frilhjahr so stark, dafi manchenorts (z. B. in Nordwilrttemberg) auf
Wintergetreideschlagen BekampfungsmaBnahmen durchgefilhrt werden muBten.
In Kurhessen wurden auf Grilnlandereien ortlich mehr als 30 Maulwurfshaufen
auf 100 m2 Flache festgestellt. - Die Populationen der F e  1 d m a u  s waren zu 
Beginn des Winters nahezu ilberall nur schwach, lediglich aus Niederbayern und
Oberfranken wurde iiber ortlich starke Vermehrung berichtet. Nach dem Ab
schmelzen der Schneedecken zeigten sich des ofteren Mauseschaden in Jungobst
anlagen (Rheinland-Pfalz, Baden-Wiirttemberg), an eingemietetem Wurzel
gemiise (Kurhessen), im Wintergetreide und auf Grilnland- und Futterflachen. Im
allgemeinen blieb das Feldmausauftreten im Laufe des Friihjahrs und Sommers
gering; erst ab August/September nahm - als Folge der trockenen Witterung -
vor allem im Siiden und Siidwesten des Bundesgebietes der Feldmausbefall auf
Acker- und Grilnland stark zu. Gegen Ende der Berichtszeit wurden auch die
Obstanlagen wfeder starker besiedelt. - W ii h l m a u s e schadeten zu Beginn
der Berichtszeit vielenorts recht stark an Gemilsen, Blumenzwiebeln, Erdbeeren,
jungen Obstbaumen sowie im Griinland. Nach dem Abschmelzen der Schneedecke
wurden - besonders in Baden-Wiirttemberg- grofie Verluste durch Wurzelfrafi
in den Obstanlagen und Baumschulquartieren sichtbar, u. a. beispielsweise im 
Kr. Waiblingen, wo in einer zweijahrigen Apfelanlage von 150 Baumen 98 aus
fielen, oder im Kr. Reutlingen, wo es auf einer 10 ha grofien Flache zu Total
ausfallen bei Pappel-, Haselnufi- und MaLusanzuchten sowie zu schweren Schaden
bei Platanen, Weiden, Hainbuchen und Ebereschen kam, wahrend Kirschen und
die Nordische Mehlbeere nicht angegriffen wurden. Am Hochrhein entschlossen
sich einige Gemeinden wegen des starken Auftretens zur Aussetzung von Fang
pramien. Auch im weiteren Verlauf der Berichtszeit wurde haufig ilber starkeren
Besatz in Obstanlagen und auf Gemilseflachen berichtet. - Erhebliches Auftreten
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von R a t t e  n in landwirtschaftlichen Gehoften und Lagerriiumen gab im Winter 
1968/69 verschiedentlich zu umfangreichen Gemeinschaftsbekiimpfungen AnlaB. 
Im Freiland wurden Hackfruchtmieten und Strohhaufen besiedelt; in Wiirttem
berg fiel die groBe Zahl der Erdbaue auf den abgeernteten Maisfliichen auf. Nach
dem - wie meist - in den Sommermonaten Ratten nur selten in den Berichten 
erwiihnt wurden, nahmen ah Ende August die Meldungen iiber die herbstliche 
Einwanderung wieder zu. Aus Westfalen wurde iiber verstarkte Schiiden an 
Getreide und Feldfriichten im Freiland, aus Baden iiber solche an Mais (in Nord
baden vereinzelt bis zu 40 0/o SchadfraB an den Kolben) b1::richtet. - Der 
H a m s t e r  hatte in Rheinland-Pfalz den Winter gut iiberstanden und machte 
sich ab April im Getreide, auf Ruben- und Futterschliigen unliebsam bemerkbar. 
Trotz stiirkerer Vermehrung im Friihjahr wurden ungewohnt hohe Besatzdichten 
nur an einzelnen Orten (Gemarkungen Mainz-Ebersheim und Erbes-Biidesheim) 
festgestellt. Erhebliche Schiilschiiden an jungen Obstbiiumen gab es gegen Ende 
des Sommers in einer Baumschule im Bezirk Alzey. Gelegentlich stiirkere Ver
mehrung des Hamsters auch in den unterfrankischen und nordwiirttembergischen 
Befallsgebieten. - Wiihrend der Wintermonate verursachten R e h  - und R o t  -
w i 1 d ,  H a s e n  und K a n  i n c h  e n  bei unzureichendem VerbiBschutz z. T. 
betriichtlichen Schaden an Obstbiiumen und Forstgeholzen. Die Rindenverletzun
gen waren zuweilen so ausgedehnt, daB die Biiume entfernt werden muBten. In 
Baden ortlich bis zu 60 0/o der Anlagen geschiidigt, in Einzelfiillen 90 '0/o der 
Biiumchen in Baumschulquartieren vernichtet. Insgesamt fielen in der mittleren 
Oberrheinebene im Laufe des Winters etwa 60 OOO Jungbiiume - meist Apfel 
und Birnen - dem WildverbiB zum Opfer. Im Bereich stiidtischer Anlagen, in 
Haus- und Zie;.·garten, nahm die Kaninchenplage zu. Grofle Schiiden entstanden 
in den Berliner Stadtforsten, wo neben anderen Laubholzern auch Weiden, 
Pappeln, Roteichen, Buchen, Ahorn und Ebereschen geschiidigt, von umge
worfenen jungen Kiefern die Stammrinde, Kurztriebe, Zweige und Nadeln 
gefressen, Linden dagegen vollig verschont wurden. Auch Gemiisekulturen im 
Freiland (Wirsing- und Roserikohl, Porree) und Wintersaaten hatten unter Wild
verbiB zu leiden. W i 1 d s c h w e  i n  e verursachten im Winter zuweilen stiirkere 
Wiihlschiiden auf Getreideschliigen, im Laufe des Sommers auf Kartoffeliickern 
(in der Pfalz) und Kornermaisfliichen (im Kr. Tiibingen). - Schon friih begann 
an Obstbiiumen und -striiuchern (besonders Kirschen und Johannisbeeren) der 
KnospenfraB durch S p e r  1 i n  g e , D o m p f a f f  e n ,  F i n k e n ,  M e i s e  n und 
A m  s e 1 n ,  gelegentlich sogar durch S p e c h t e. An den Getreidewinterungen 
schadeten vor allem H a u s  - und W i 1 d t a u  b e  n ,  K r ii h e n ,  Sperlinge, 
F a s  a n  e n ,  in Rheinland-Pfalz F e  1 d h ii h n e r ,  im Bereich der Talsperren des 
Sauerlandes auch M 6 w e  n. Ortlich waren' die Ausfalle so groB, daB Nachsaaten 
oder Neubestellungen vorgenommen werden muBten. Als Einzelfall wurde 
starker FraBschaden an Winterweizen durch Amseln erwiihnt (Kurhessen). In 
siidbadischen Kornermaisbestiinden, die im November noch vereinzelt im Frei
land zu finden waren, entstanden teilweise beachtliche Verluste (bis zu 25 0/o) 
durch KriihenfraB. In Nord- und Nordwestdeutschland litt der Winterraps 
erheblich unter dem FraB von Tauben. Im Nordrheingebiet (Kreise Aachen und 
Siegkreis) muBte der gr6Bte Teil der Rapsschliige deshalb umgebrochen werden. 
GroBe Ausfalle verursachten die Schadvogel, allen voran Wildtauben, an Winter-
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gemiisen. Im Anbaugebiet um Mainz wurde schon im Dezember allein der durch 
FraB und Verschmutzung in Rosenkohlbestanden angerichtete Schaden auf mehr 
als 100 OOO DM geschatzt. Die Tauben fielen in Schwarmen von 15 OOO bis 20 OOO 
Vogeln in die Bestande ein. Im Nordrheingebiet beliefen sich bei Winterwirsing 
die Ausfalle (ortlich Totalschaden) nach den Angaben der Besitzer insgesamt auf 
etwa 100 OOO bis 150 OOO DM. Die Pflanzen wurden von den Tauben nicht nur direkt 
geschadigt. Durch das Auffliegen und Sichniederlassen der Vogel wehte die schiit
zende Schneedecke von den Blattern. Es kam an diesen Stellen zu Frostschaden mit 
nachfolgender Faulnis. Neben den Tauben waren an den Schaden im Gemiisebau 
auch S t  a r e und Fasanen in starkerem MaBe beteiligt. Im Frtihjahr wurde 
besonders iiber Vogelschaden an Maisaussaaten, auflaufendem Sommergetreide 
(vorwiegend durch Krahen, Tauben und Fasanen) und jungen Erbsen (Tauben) 
geklagt. Ah Juli mehrten sich die Meldungen iiber SchadfraB an milchreifem 
Weizen (Sperlinge). In Rheinland-Pfalz entstanden im Sommer groBere Schaden 
an reifenden Friichten (Apfel, Birnen, Zwetschen) durch E i c h e 1 h a  h e r  und 
Amseln. Im Dienstbezirk Westerburg kam es dabei zu Totalausfall in einer 0,5 ha 
groBen Anlage. In Wiirttemberg waren am FraB in Obstanlagen vor allem auch 
W a c h o 1 d e r d r o s s e 1 n beteiligt. 

4. An Getreide

Schaden durch S c  h n e e s c h i m m  e 1 z. T. recht stark, besonders an zeitig 
bestelltem Winterroggen. In Westfalen und Baden-Wiirttemberg zeigten sich 
Erkrankungen auch auf Flachen, die mit gebeiztem Saatgut bestellt waren. Ver
schiedentlich muBten die geschadigten Bestande umgebrochen werden. - M e  h 1-
t a u  nach Beendigung des Winters an Wintergetreide verbreitet, aber im 
allgemeinen nur schwach. Zurn Sommer hin nahmen die Erkrankungen zu; in 
manchen Gebieten kam es - in dichten und mastigen Bestanden oder bei be
stimmten Sorten - zu wirtschaftlich bedeutsamer Befallsstarke (Niedersachsen, 
Rheinland-Pfalz, Baden-Wiirttemberg). Ab Juli einsetzende Warme und Trocken
heit lieBen jedoch die Entwicklung einer Epidemie nicht zu. Gegen Ende der 
Berichtszeit wiesen schon friih bestellte und gut entwickelte Bestiinde wieder 
verbreitet Infektionen auf, doch war das BefallsausmaB meist noch gering. -
Ty p h u La - F a  u 1 e an Wintergerste aus Schleswig-Holstein, dem Weser-Ems
Gebiet, Nordrhein-Westfalen und Kurhessen gemeldet. Der Befall war nur ver
einzelt starker, zumeist als Sekundarschadigung nach witterungsbedingter 
Schwachung der Bestande im Winter. - H a  1 m b r u c h k r a n k  h e  i t  verbreitet, 
jedoch nur in Einzelfiillen starker, so in Westfalen und Rheinland-Pfalz. Lage
rungen waren selten; sie traten meist erst nach starken Niederschlagen im Juli 
und August auf. - Auch S c h w a r z  b e  i n  i g k e i t  nur ortlich (Westfalen, 
Nordhessen, Rheinhessen, Wiirttemberg) in bemerkenswertem AusmaB. - Meist 
schwaches Vorkommen der S t r e i f  e n  k r a n k  h e  i t  der Gerste wi.lrde im 
Berichtsjahr aus Hannover, Kurhessen, Baden-Wiirttemberg und Bayern, solches 
der N e t z  f 1 e c k  e n  k r a n k h  e i t  aus Wiirttemberg und Bayern erwahnt. -
G e  1 b r o  s t hatte keine Bedeutung; nur sehr selten (Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz, Siidbaden) wurde ein starkeres Vorkommen registriert. - Ab 
Mitte Juli breitete sich in vielen Weizenbestanden der B r a u n  r o s t starker aus, 
bewirkte aber kaum noch Schaden. An Gerste und Hafer zeigte sich ein ver-
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breiteter, aber geringer Braunrostbefall in Ostfriesland. - Auch S c h w a r  z -
r o s t nur vereinzelt in bemerkenswertem AusmaBe, so in Schleswig-Holstein, 
Rheinland-Pfalz und Baden-Wiirttemberg. In Siidbaden wies in Sortenversuchen 
vor allem die \Veizensorte ,Jubilar' starken Befall auf. - K r o n e  n r o s t des 
Hafers in mittlerer Haufigkeit und Starke im nordostlichen Schleswig-Holstein. -
F 1 u g b r a n d  an Weizen und Gerste verbreitet, mitunter recht stark (stellen
weise in Rheinland-Pfalz, Baden-Wiirttemberg, Bayern), im allgemeinen jedoch 
wenig ins Gewicht fallend. Aus dem Kreise Freiburg wurden bei Gerste Ertrags
ausfalle bis zu 4 °/o angegeben. - Gleichfalls bis auf 4 °/o wurden in diesem Kreise 
die ErnteeinbuBen bei Weizen durch den W e i  z e n  s t e i n  b r a n d  geschatzt. 
Auch diese Krankheit trat nur in Einzelfallen stark auf. - Z w e  r g s t e i n  -
b r a n d  geringfiigig in den bekannten wiirttembergischen und bayerischen 
Befallslagen, erheblich und - zusammen mit Schwarzbeinigkeit - zu Ertrags
verlusten fiihrend im Kreise Villingen (Siidbaden). - Ab Juli trat in vielen 
Weizenbestanden die S p e 1 z e n  b r a  u n e auf. Die Erkrankungen nahmen zum 
Ende des Sommers hin zu und erreichten in ungiinstigen Lagen und bei empfind
lichen Sorten, besonders aber in CCC-behandelten Bestanden, ein betrachtliches 
AusmaB. GroBere Ernteausfalle meldete das Pflanzenschutzamt Freiburg aus 
dem Kreise Stockach. - Gleichfalls aus Siidbaden (Kr. Rastatt) wurde vereinzelt 
starker M u t ter k o r  n besatz an Roggen bekannt. - M a i s  b e  u 1 e n  b r a n d  
ab Mitte Juni in Baden-Wiirttemberg, zuweilen in groBerem AusmaBe (stellen
weise bis zu 35 °/o der Pflanzen erkrankt) und deutlich starker als im Vorjahr. 
Maisbetonte Fruchtfolge und vorangegangene Schadigung durch Fritfliegen be
giinstigten den Befall. Gegen Ende der Berichtszeit wurde die Krankheit auch 
aus den anderen Bundeslandern erwahnt, doch blieb dort das Auftreten mit ver
vereinzelten Ausnahmen schwach. - Stengelerkrankungen durch Fus a r i um -
A r t e  n fiihrten im Landkreise Oldenburg, ortlich in Westfalen, Hessen und 
Baden zum Umbrechen der Maispflanzen und Abknicken der Kolben. Die Schaden 
blieben meist gering. In Niederbayern waren in einzelnen Bestanden bis zu 25 °/o 
der Pflanzen vom parasitaren Stengelbruch betroffen. - M a i s  r o s t starker im 
Mittelschwarzwald. - Durch Untersuchungen der Biologischen Bundesanstalt 
konnte bestatigt werden, daB eine in Westfalen sporadisch auftretende Rot
blattrigkeit des Hafers vom G e 1 b v e r z w e r g u n g s v i r u s d e r G e r s t e 
hervorgerufen wird. 

In manchen Bestanden zeigte sich ein starker Besatz mit B 1 a s  e n  f ii B e n ,  der 
- auch zusammen mit Witterungseinfliissen - leichte Schaden an den Ahren
nach sich zog (Schleswig-Holstein, Weser-Ems, Hessen, Bayern). Im Rhein-Main
Gebiet wanderten die Thripse, als das Getreide zu reifen begann, in groBen
Mengen von den Feldern ab und belastigten und beunruhigten die Bevolkerung
erheblich. - Uberraschend stark war in vielen Gebieten die Besiedlung der
Getreideflachen mit B 1 a t  t 1 a u  s e n. An Weizen wurden bei Untersuchungen in
Hannover bis zu 200, in Bayern bis zu 300 Lause je Ahre ausgezahlt. Bekamp
fungsmaBnahmen mit Metasystox waren erfolgreich. In der zweiten Julihalfte
wurden die Populationen auch durch Gewitter und Starkniederschlage sowie
durch das starkere Aufkommen von Niitzlingen dezimiert. Wegen des schnellen
Abreifens der Getreideschlage blieben die Schaden meist gering. Bei Hafer ver
einzelt groBere Verluste (bis zu 30 0/o im Kreise Tiibingen) in Siidwiirttemberg. -
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G e t  r e i d  e h  a h  n c h e n  sehr verbreitet aufgetreten, meist nur schwach, mit
unter aber auch starker schadigend. In Siidwiirttemberg, wo der Schadling in den 
letzten Jahren bedeutungslos war, muBten erstmals BekampfungsmaBnahmen 
durchgefilhrt werden. Uber auffallend starkes Vorkommen an allen Getreide
arten in Rheinland-Pfalz berichtete das Landespflanzenschutzamt Mainz. - Von 
den W e i  z e n  g a 11 m ii c k  e n  war die gelbe Art haufiger vertreten. Sie trat -
etwa ab Mitte Juni - etwas friiher als die Rote Weizengallmiicke au£. Im 
Bourtanger Moor (Weser-Ems-Gebiet) wurde ein starkerer Flug der roten Art 
im Roggen beobachtet. Bekampfungen gegen die Schadlinge waren nicht iiberall 
erforderlich. Im Nordrheingebiet (Raum Euskirchen), wo trotz rechtzeitiger 
Warnung AbwehrmaBnahmen vielfach erst verspatet durchgefiihrt wurden, 
betrug bei Befallsiiberpriifungen der durchschnittliche Besatz in einer Probe 
116 Larven je Ahre. Auch im ostlichen Niedersachsen wirkten sich zwischen dem 
16. und dem 25. Juni durchgefiihrte Bekampfungsaktionen stark befallsmindernd
aus, wahrend spatere MaBnahmen geringeren oder keinen Erfolg brachten. Im
allgemeinen hielten sich die Schaden in Grenzen. Betrachtliche Verluste durch die
Rote Weizengallmiicke entstanden vereinzelt im niederbayerischen Gaugebiet. -
S a t  t e 1 m ii c k  e vorwiegend aus dem Norden und Nordwesten gemeldet. Das
Auftreten war meist nur schwach. In Siidwiirttemberg Ausdehnung des in
frilheren Jahren in den Kreisen Ebingen und Rottweil vereinzelt beobachteten
Vorkommens in die Kreise Balingen und Biberach. Gelegentlich wurden iiber
30 Larven je Pflanze ausgezahlt. Ortlich starker Befall auch in der Oberpfalz
und in Schwaben. - Schaden durch die B r a c h  f 1 i e g e haufig, jedoch nur in
Einzelfallen starker, vor allem auf Getreideschlagen nach Hackfrilchten oder Rot
klee. Zuweilen muBten Flachen umgebrochen werden (Nordrhein, Hessen-Nassau).
Aus Rheinland-Pfalz wurde noch im Juni ilber Ausfalle bis zu 70'()/o bei Roggen
in zwei Fallen berichtet. Im Nordrheingebiet fiel auf, daB der Schadling gerade
dort (Kr. Schleiden), wo er in frilheren Jahren starker vorkam, kaum zu finden
war. - F r  i t  f 1 i e g e n  schaden an Hafer gab es in Bayern (vorzugsweise in
Bestanden auf anmoorigen Boden), Stidwilrttemberg (vereinzelt Umbruch not
wendig), Schleswig-Holstein (schwaches Auftreten). Wesentlich schwerwiegender
war der Fritfliegenbefall an Mais, vor allem in Baden-Wilrttemberg, weniger in
den nordlichen Anbaugebieten. In Nordbaden waren im Kraichgau, Bauland und
Tauberland, vorwiegend in den Grenzgebieten fur den Maisanbau, des ofteren
bis zu 70°/o der Pflanzen befallen, wahrend in der Oberrheinebene die Ausfalle
bedeutungslos blieben. In Stidwiirttemberg entstanden Verluste auch dort, wo 
bisher solche Schaden nicht bekannt waren. Gegen Ende der Berichtszeit wurden
die ersten, meist geringen bis maBigen, in Nordwiirttemberg teilweise schon recht
starken Schadigungen im Wintergetreide sichtbar. - In den letzten Junitagen
setzte in der Rheinebene der Flug des M a i s  z il n s 1 e r  s ein. Die Flughohe
punkte lagen in der zweiten und dritten Julidekade. Wenngleich in manchen
Lagen die abgelegten Eier durch Hitze und Trockenheit starker beeintrachtigt
wurden, entwickelte sich doch ein recht erheblicher Befall. Nicht selten konnten
Werte bis zu 80°/o und mehr (mitunter waren alle Pflanzen eines Bestandes
befallen) festgestellt werden, wobei viele Stauden mit bis zu 5 Raupen besetzt
waren (Oberrheinebene). In manchen - friihgesaten - Bestanden kam es zu
umfangreichen Schaden durch Stengelbruch (im Kr. Milllheim/Stidbaden bis zu
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50'0/o). In der Pfalz und in Rheinhessen waren die Schaden vor allem an den 
Sorten ,Velox' und ,Dekalb' sehr grofl (bis zu 80°/o Ausfall). Mit termingerecht 
durchgefiihrten Bekampfungen konnte der Befall bis auf 0--10 °/o gedriickt 
werden (Nordbaden). - Im Raum Mainburg und Rottenburg (Bayern) machte 
sich in unmittelbarer Nachbarschaft von Hopfengarten ein neuer Maisschadling, 
bei dem es · sich wahrscheinlich um die Raupe des K a r t  o f f  e 1 b o h  r e  r s 
(Hydroecia micacea) handelt, bemerkbar. Sie frafl an Wurzeln und am Wurzel
hals. - N e  m a t  o d e n  befall an Hafer - ob es sich nur um den Hafernematoden 
handelte, war aus den Meldungen nicht immer zu ersehen - wurde aus 
Schleswig-Holstein (ortlich groflere Ausfalle), Weser-Ems (verbreitet in den 
Landkreisen Oldenburg und Ammerland), Westfalen (starker auf leichten Boden, 
vor allem in den Kreisen Halle, Bielefeld und Wiedenbriick), Rheinland-Pfalz 
(gelegentlich Umbruch der geschadigten Flachen notwendig) und Baden
Wiirttemberg, gebietsweise starkeres Auftreten eines Getreidezystenalchens auch 
aus Bayern erwahnt. In Rheinland-Pfalz wurden durch Versuchsbeerntung 
Ertragsausfalle durch das Haferalchen bei Hafer, Gerste und Weizen nach
gewiesen. - S t o c k  a 1 c h e n  im Miinsterland im zeitigen Friihjahr sehr stark 
an Sommerroggen, der im Herbst zur Griindiingung bestellt worden war. Zurn 
Sommer hin zeigten sich in diesem Gebiet noch haufiger Auswirkungen von 
Stockalchenbefall an Getreide, in groflerem Umfange jedoch nur in solchen 
Bestanden, die schon aus anderen Grunden geschwacht waren. In Weser-Ems 
starkeres Auftreten an Winterroggen und in einem Falle an Wintergerste (Osna
briick) sowie vereinzelt an Hafer (im Rheiderland und im Kr. Melle), in Kur
hessen (Kr. Ziegenhain) solches an Winterweizen. Zurn Teil betrachtliche Ausfalle 
bei Mais wurden in Weser-Ems, Westfalen (mehrfach Umbruch erforderlich) und 
Rheinland-Pfalz festgestellt. In Rheinhessen ergaben Bonitierungen deutliche 
Unterschiede in der Anfalligkeit verschiedener Maissorten (Befallswerte zwischen 
10 und 70 0/o mit entsprechend unterschiedlichen Ertragseinbuflen). 

5. An Kartoffeln

Die naflkalte Witterung des Friihjahrs beeintrachtigte das Auflaufen der 
Kartoffeln und begiinstigte den Befall durch R h i z o c to n i a und S c h w a r z  -
b e  i n  i g k e i t. Besonders durch letztere gab es liickige Bestande und Ausfalle, 
an einzelnen Sorten bis zu 60°/o (Neuwied/Niederbieber; an der Sorte ,Hela'). 
Beide Krankheiten traten oft gemeinsam auf; in Westfalen (auf leichten Boden 
im Miinsterland) bewirkte die Schwarzbeinigkeit im Juli groflere Schaden in 
Bestanden, die bereits durch Rhizoctonia geschwacht waren. Ernteverluste 
durch Erwinia phytophthora wurden aus Siidbaden vereinzelt mit bis zu 
10'0/o (ortlich im Mittelschwarzwald) bzw. 25 0/o (bei Friihkartoffeln im Kreis 
Stockach) angegeben. Das Pflanzenschutzamt Kassel berichtete, dafl die Knollen
erkrankungen durch Naflfaule wesentlich hinter denen des Vorjahres zuriick
blieben. - Ab Juli zeigte sich gebietsweise in den Kartoffelbestanden ein 
zunehmendes Auftreten der A l t e r n a r i a - D ii r r f 1 e c k e n k r a n k h e i t. 
Starkere Erkrankungen waren im ostlichen Niedersachsen, in Siidhessen, der 
Pfalz sowie im Mittelschwarzwald und Bodenseegebiet zu finden. - Ab Mitte 
Juni zeigten sich die ersten K r a u t  f a  u 1 e infektionen bei Friihkartoffeln. 
In der zweiten Halfte dieses Monats mehrten sich die Beobachtungen iiber das 
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Auftreten, doch lieB die nunmehr einsetzende Trockenheit eine epidemische 
Ausbreitung der Krankheit nicht zu. Nur in Ausnahmefallen kam es zu stiirkerem 
Auftreten. In den letzten Julitagen wurden die ersten Befallssymptome an den 
spiiter reifenden Sorten sichtbar. Mit den stiirkeren Niederschliigen ab Mitte 
August nahm der Befall an Starke und Verbreitung rasch zu, blieb aber dennoch 
im allgemeinen miiBig. Die ab Mitte September wieder einsetzende Trockenheit 
verhinderte weitgehend einen Ubergang der Erkrankungen auf die Knollen. Der 
Anteil braunfauler Kartoffeln blieb daher bei der Ernte verhiiltnismiiBig gering. 
Lediglich sehr empfindliche Sorten erlitten gr6Bere Schiiden, und mitunter 
wurden Lieferungen zurilckgewiesen. So konnten beispielsweise in Nord
wilrttemberg, wo bei den Spiitkartoffeln der B r a u  n f ii u I e anteil die Erwar
tungen doch ilberstieg, die Sorten ,Siglinde' und ,Clivia' (die letztere wurde mehr
fach als besonders anfallig bezeichnet) als Speisekartoffeln nicht mehr abgesetzt 
werden. - Im Raum Mainz wurde in einem Falle zum ersten Mal die C l on o -
s t a c h y s - K n o 11 e n f a u 1 e festgestellt. - G e w 6 h n 1 i c h e r K a r t o f f  e 1-
s c h o  r f war nur vereinzelt und an bestimmten Sorten in stiirkerem Ausmafi 
zu finden; in Baden-Wilrttemberg zeigte sich stellenweise geringes Vorkommen 
von P u  Iv e r s  c h o  r f. - Vorwiegend aus Schleswig-Holstein, Niedersachsen, 
Westfalen und Hessen wurde iiber gr6Bere Qualitatsbeeintrachtigungen durch 
E i s e n  f I e c k  i g k e i t  geklagt. So konnten im Emsland viele Partien Speise
kartoffeln wegen solcher Qualitatsfehler nicht verkauft werden. - Von den 
V i r u s k r a n k h e i t  e n schiidigten neben der B 1 a t t r o 11 k r a n k h e i t ver
schiedentlich S t  r i c h e I k r a n k  h e  i t  (Hessen) und M o s  a i k k r a n k  h e  i t  e n  
(Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz) starker. 

Der in den vorangegangenen Wochen meist unerhebliche BI a t  t I a u  s besatz 
stieg im Juli auf Grund der warmen Witterung vielfach stark und sprunghaft 
an, erreichte aber wohl doch nicht das AusmaB des Vorjahres. In Vermehrungs
bestiinden wurden Bekampfungen erforderlich. - Die ersten K a r t  o f f  e 1-
k a f e r  zeigten sich in frilhen Lagen Sildbadens schon in den ersten Maitagen. 
Gegen Monatsmitte konnten die ersten Eigelege festgestellt werden. In anderen 
Gebieten erschienen die Altkafer in der zweiten Maidekade und begannen im 
letzten Monatsdrittel mit der Eiablage. Der Befall war zumeist schwach bis maBig. 
In der Oberrheinebene hatte der Schadling jedoch im Juni gute Entwicklungs
moglichkeiten gefunden; hier wurden Ende Juni unbehandelte Flachen ver
schiedentlich kahlgefressen. Sehr hoher Besatz fand sich auch an Einzelstauden 
im Unkrautbesatz von nach Kartoffeln gebautem Mais. Auf solchen Flachen kann 
sich der Schiidling alljiihrlich von Bekiimpfungsmafinahmen unbeeintrachtigt 
vermehren. Auch in den folgenden Wochen und Monaten wies das Kartoffelkafer
auftreten erhebliche regionale Unterschiede auf. Stiirkeren, zu Bekiimpfungen 
zwingenden Befall gab es im sildostlichen Schleswig-Holstein, in Niedersachsen 
und Westfalen, wo gr6Bere Frafischiiden bis zu Kahlfrafl verursacht wurden, in 
Hessen (besonders in den FluBtalern), vereinzelt in Rheinland-Pfalz und Sild
baden. Noch im September wurden stellenweise frisch geschlilpfte Kafer 
gefunden, die aber meist keine gr6Beren Schiiden mehr anrichten konnten. Aus 
Westfalen wurde aber auch ilber erheblichen Frafl an Kartoffelknollen berich
tet. - Als Einzelschiidiger fanden sich die K a r t  o f f  e Im o t t e (bis zu 5 '0/o 
Ausfall in einer Gemeinde des Kreises Wolfach) und der M a i s  z il n s I e r  (in 
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einem Falle in Kartoffelstengeln im Dienstbezirk Worms des Landespflanzen
schutzamtes Mainz). - In Niederbayern wurde gelegentlich die A 1 c h e n  -
k r a t  z e (Ditylenchus destructor) beobachtet. 

6. An RUben

Begiinstigt durch hohe Niederschlage und die damit verbundenen Bodenver
dichtungen, entstanden im Friihjahr haufig starke Schaden durch W u r z e l 
b r a n d ,  zuweilen trotz Verwendung gebeizten Saatgutes. Verschiedentlich 
muBten Neubestellungen vorgenommen werden. Daneben zeigte sich verbreitet 
in Weser-Ems und Westfalen - hier besonders auf leichten Boden - z. T. erheb
lich schadigend die G e f a B b ii n d e 1 k r a n k h e i t. - In den Landkreisen 
Dachau, Pfaffenhofen und Ingolstadt fiihrte eine wohl in erster Linie durch die 
extremen Witterungsverhaltnisse bedingte ,,Um f a  11 k r a n k  h e  i t" durch Ab
schniirungen am Wurzelhals zu Verlusten bis zu 40\)/o. - C er cos po r a -
B 1 a t  t f 1 e c k  e n  k r a n k  h e  i t  verbreitet, aber wegen der sommerlichen 
Trockenheit nur schwach. Gegen Ende des Sommers kam es in Rheinland-Pfalz 
(in der Pfalz und im rheinhessischen Altrheingebiet), Baden-Wiirttemberg und 
Bayern (vor allem im unteren Donauraum) noch zu einer Befallsausdehnung als 
Folge reichlicherer Regenfalle oder starker Taubildung. - Ramu la r i a -
B 1 a t  t f 1 e c k  e n  k r a n k  h e  i t  in Schleswig-Holstein verbreitet in unterschied
licher Starke. - Gleichfalls nur stellenweise fanden sich F a  1 s c h e r  M e  h 1 t a u
(Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz) und E c h t e r  M e  h 1 t a u  (im nordost
lichen Schleswig-Holstein, im Nordrheingebiet und - gelegentlich recht heftig -
in Rheinland-Pfalz). - Die ersten Symptome der V e r  g i 1 b u n g s  k r a n k  h e  i t
wurden ah Mitte Juli sichtbar. Die Krankheit nahm in den folgenden Wochen 
nur geringfiigig zu und bewirkte kaum nennenswerte Schaden. - In Schleswig
Holstein maBiges Vorkommen des R ii b e  n m  o s a i k s (bes. im Kreise Herzogtum 
Lauenburg), wahrend in Westfalen stellenweise (im Norden der Kreise Minden 
und Liibbecke) Befall durch die R ii b e  n b 1 a t  t w a n  z e und gleichzeitiges Auf
treten der K r a u  s e 1 k r a n k h  e i t  festgestellt wurde. 

Die S c h w a r z e  R ii b e  n b 1 a t  t 1 a u  s begann etwa ah Mitte Mai mit der 
Besiedelung der Riibenfelder. In Bayern wurde starkerer Zuflug nur in der Ober
pfalz und in Mittelfranken beobachtet. Erst gegen Ende Mai begannen die Lause 
mit der Koloniebildung. Der Befall war insgesamt sehr unterschiedlich, gr6Bten
teils schwach, mit Einsetzen der warmen Witterung im Juni jedoch vor allem 
in Siiddeutschland zeitweise stark ansteigend und zu Bekampfungen zwingend. 
Auch die G r  ii n e P f i r s  i c h b 1 a t  t 1 a u  s trat ah Mitte Mai in den Ruben-' 

bestanden auf. Starkerer Befall wurde aus Rheinland-Pfalz gemeldet und aus 
dem Nordrheingebiet, wo sie auch auf solchen Flachen vorkam, die vorher gegen 
Rilbenfliege und Schwarze Rilbenblattlaus behandelt worden waren. - Die Ei
ablage der R il b e  n ff i e g e begann Ende der ersten Maidekade; sie war gebiets
weise sehr unterschiedlich stark. Die Larven schliipften 5-10 Tage spater. Teil
weise wurden schon Ende Mai/Anfang Juni Bekampfungen erforderlich (Nord
rhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen). In manchen Gebieten blieb aber auch 
der Befall trotz hoher Eizahlen gering, weil wahrend einer Hitzeperiode Mitte 
Mai die meisten Eier eintrockneten (Nordwilrttemberg). Ah Mitte Juni trat die 
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zweite Generation des Schadlings auf, die aber - von wenigen Ausnahmen 
abgesehen - nur ein schwaches AusmaB erreichte. Eine dritte Generation war 
bis in den Oktober hinein in manchen Gebieten (Nordrhein, Wiirttemberg, 
Bayern) in gr6Berer Zahl zu finden, so daB fur das kommende Jahr mit einem 
starkeren Auftreten gerechnet werden muBte. - Der M o o s  k n  op f k a fe r 
wurde haufig beobachtet. Allein und in Verbindung mit anderen Schadlingen 
(E r d f 16 h e ,  S c  h i  1 d k a f e r ,  Sp r i n g s  c h w a n  z e )  verursachte er stellen
weise gr6Bere Schaden (Rheinland-Pfalz, Baden-Wiirttemberg) und muBte zu
weilen bekampft werden. - Befall durch den R ii b e  n e r d  f 1 o h  allein in 
bekanipfenswertem Umfang meldeten die Pflanzenschutzamter Munster und 
Tiibingen und die Bayerische Landesanstalt fur Bodenkultur, Pflanzenbau und 
Pflanzenschutz in Miinchen. - Der R u b  e n  a a s k  a f e r  schadete stellenweise 
starker im westlichen Niedersachsen, in Westfalen, Kurhessen und Siidbaden; 
verbreitetes, aber nur schwaches Vorkommen in Schleswig-Holstein. - In Baden 
und Rheinland-Pfalz nahmen die Verluste durch das R u b e n  k op f a  1 c h e n  
zu. Wahrend in Rheinland-Pfalz nach Kontrollen zu Beginn der Berichtszeit die 
starkste Verbreitung des Schadlings im Kr. Bergzabern festzustellen war, lagen 
in Siidbaden die Befallsschwerpunkte im Kr. Offenburg, in der siidlichen Ober
rheinebene, am Hochrhein und in den Kreisen Konstanz und Donaueschingen. 
In Nordbaden waren im Kr. Tauberbischofsheim von 84 Gemeinden nur noch 10 
befallsfrei. Erstmals wurde dort Befall in den Kreisen Bruchsal und Heidelberg 
gefunden. In Siidbaden entstanden bei Futterriiben bis zu 60 °/o Ausfall. Auch in 
Nordbaden, wo bereits Anfang August zwischen 60 und 90 1>/o Befall ermittelt 
wurden, gab es auf unbehandelten Riibenschlagen starke Schaden. Behandlungen 
mit Terracur P zeitigten gute Erfolge, auch in Siidhessen, wo gespritzte Felder 
nur etwa 2'0/o Befall gegeniiber bis zu 70 °/o auf unbehandelten Flachen aufwiesen. 
Von den eigentlichen Befallslagen abgesehen, war das Vorkommen des Riiben
kopfalchens jedoch gering. - Starke S chaden durch den R ii b e n  n e m  a t  o d e n  
zwangen in Westfalen stellenweise zum Umbruch. Auch in Rheinland-Pfalz trat 
dieses Alchen ortlich starker auf (Dienstbezirk Mainz). 

7. An Futterpflanzen

K 1 e e k r e  b s in Rheinland-Pfalz, Baden-Wiirttemberg und Bayern (vor allem 
in Ober- und Niederbayern sowie in der Oberpfalz) oft so stark, daB die Flachen 
umgebrochen werden muBten. In Siidbaden wurden zum SchlieBen der Fehl
stellen (bei Schaden bis zu 20'0/o) auch Einsaaten von Weidelgras vorgenommen. 
Neuinfektionen am Ende der Berichtszeit mitunter schon sehr friih festgestellt 
(Anfang September), im allgemeinen noch gering. - In Rheinland-Pfalz und 
Wiirttemberg besonders in alteren Luzernebestanden in gr6Berem AusmaB Er
krankungen durch die L u z  e r  n e b 1 at t w e  1 k e; in Rheinland-Pfalz (Dienst
bezirk Bergzabern) an Luzerne und Rotklee auch B 1 a t  t f 1 e c k  e n  k r a n k h  e i t  
und K I a pp e n  s c h o  r f starker. - In Wiirttemberg vereinzelt starker Befall 
<lurch K 1 e e s c h wa r z e an Perserklee (Trifolium alexandrinum) sowie ver
breitetes Auftreten von S t e n  g e 1 b r e  n n e r  auf Rotkleeschlagen. - Ec h t e r  
M e  h 1 t a u  an Klee allgemein ungewohnlich stark in Bayern, sonst nur schwach 
oder vereinzelt (Schleswig-Holstein, Westfalen, Nordwurttemberg). 

Rotklee und Luzerne litten verschiedentlich unter dem FraB von B 1 a t  t ra n d  -
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k a f e r n (Rheiderland, Siidhessen) und L u z e r n e b 1 a t t n a g e r n (Rhein
hessen, Raum Alzey). - S t o c k  a 1 c h e n  befall war neben den Kleekrebserkran
kungen in Bayern die Ursache der starken Schaden, die in einzelnen Landkreisen 
der Oberpfalz im Friihjahr 1969 den Umbruch von mehr als 50 °/o der Klee
bestande erforderlich machten. 

8. An Gemiise-, 01- und Handelspflanzen
Gegen Ende des Winters gab es in Gemiiseanzuchten und bei Radieschen und 
Rettichen unter Glas und Folie vielfach Ausfalle durch U m  f a  11 k r a n k  h e  i te n 
und W u r z  e 1 b r a n d, die z. T. offenbar durch die bevorzugte Anzucht in Ein
heitserde statt in sterilen Substraten bedingt waren. Im Friihjahr und Friih
sommer kam es in Ostfriesland, in einigen Bezirken Siidbadens und ortlich in 
Rheinland-Pfalz zu erheblichen A u  f 1 a u  f s c h a d e n  bei Erbsen (Verluste bis 
zu 50 °/o) und Buschbohnen, die verschiedentlich Nachsaaten notwendig machten. 
Auch an anderen Gemiisearten und an Tabaksamlingen fiihrten ungiinstige 
Witterungsverhaltnisse und dadurch hervorgerufene Entwicklungsbeeintrachti
gungen zu einem vermehrten Auftreten von F u  B k r a n k h e i t  e n  durch die 
verschiedensten Bodenpilze und damit zu groBeren Ausfallen. - Fus a r i um -
F u  B k  r a n k  h e  i t  des Spargels zeigte sich in Rheinland-Pfalz und in Nord
baden in verstarktem Umfange; im Kr. Bruchsal konnte auch eine Zunahme der 
Befallsherde festgestellt werden. - Bei Zwiebeln entstanden in Mainz in einem 
Einzelfalle groBere Verluste durch Fus a r i um spec. und Z w i e b e  1 r o t  z. 

Treibgemiise unter Glas, insbesondere Kopfsalat, litt wahrend des Winters oft 
unter Lichtmangel und zu hoher Luftfeuchtigkeit. Die Kulturen entwickelten 
sich nur unbefriedigend und wurden vielfach stark von Bot r y t is befallen. 
Zur Bekampfung kamen Thiocarbamate, Orthocid und TMTD mit gutem Erfolg 
zum Einsatz. Auch Freilandkulturen wurden wahrend kiihler und feuchter 
Witterung im Friihjahr und Sommer des ofteren durch Botrytis-Befall beein
trachtigt. So gab es im westlichen Niedersachsen und in Nordwiirttemberg 
groBere Ausfalle bei Kopfsalat, in Nordbaden in einem Falle betrachtliche Ver
luste bei Stangenbohnen in einem Folienhaus (etwa 3200 kg ErtragseinbuBe auf 
einer Flache von 1800 m2). Gegen Ende des Sommers wurden in Siidwiirttemberg 
Hopfen, in Rheinland-Pfalz Tomaten unter Glas, in Siidbaden Gurken in sehr 
dichten Bestanden starker durch Grauschimmel befallen. - Auch F a  1 s c h e  r 
Me h 1 t a u  trug neben Botrytis erheblich zu den Ausfallen bei Kopfsalat unter 
Glas und im Freiland bei und fand sich vielfach in Kohlanzuchten (in Siidbaden 
in Einzelfallen etwa 60 0/o Verluste), bei Winterraps (Schleswig-Holstein) und 
Spinat. Letzterer wurde im Oktober in· Kurhessen so stark befallen, daB eine 
Ernte nicht mehr in Frage kam. Auch in Nordbaden wies - im Kr. Heidelberg
Herbstspinat verbreitet Erkranktingen auf. Die H o p  f e n  p e r  o n  o s p o r  a trat 
(in Rheinland-Pfalz und Wiirttemberg) im Berichtsjahre nur maBig, zeitweise und 
in manchen Lagen etwas starker, auf. Der F a  1 s c h e  Me h 1 t a u  der Zwiebeln 
zeigte sich ab Anfang Juni in den Bestanden. Gemeldet wurde sein Auftreten 
aus Siidhessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Wiirttemberg; groBere EinbuBen 
entstanden an Zwiebeln und Lauch in Siidhessen. - Der E c h t e Me h 1 t a u
der Gurken breitete sich ab Juni in den Kulturen aus. Starker Befall entwickelte 
sich in Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz, ortlich in Weser-Ems und Baden. 
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In Si.idhessen und Rheinland-Pfalz waren die Freilandbestande z. T. schon in der 
ersten Septemberdekade vorzeitig abgestorben. Auch Schwarzwurzeln waren des 
ofteren an Echtem Mehltau erkrankt (Weser-Ems, Westfalen, Kurhessen, Nord
wi.irttemberg), desgleichen Kohlri.iben (Schleswig-Holstein, Westfalen). - Die 
K r a u t  - u n d F r  u c h t f a u  1 e der Toma ten entwickelte sich erst spat, 

bewirkte dann aber in unbehandelten Bestanden gelegentlich starke Qualitats
einbu13en und vorzeitigen Zusammenbruch. - S a m  t f 1 e c k  e n  k r a n k  h e  i t  
nur gelegentlich und unbedeutend. Meist tritt sie wegen des Anbaues resistenter 
Sorten nicht mehr in Erscheinung. - Durch Did y m e l la - S t e n  g e 1 f a  u 1 e 
kam es vereinzelt zu gri:i13eren Ausfallen in Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz 
und Si.idbaden. -- K o  r k w u r z e 1 k r a n k  h e i t  etwas starker verbreitet in 
Si.idbaden (Kr. Offenburg) an der Sorte ,Planet', sonst nur aus Hamburg er
wahnt. - Auch die A l t e r n a r i a - B 1 a t  t f l e c k e n  k r a n k h  e i t  der Tomaten 
trat nur ortlich etwas haufiger auf (Si.idbaden, Rheinland-Pfalz). - Gurken 
wurden in Nordrhein-Westfalen und Kurhessen stark von der S c h w a r z e  n 
W u r z  e 1 f a  u 1 e befallen, die <lurch Phomopsis sclerotoides hervorgerufen wird, 
einen Pilz, der nach Beobachtungen im Nordrheingebiet anscheinend Bodenent
seuchungen mit Methylbromid in der anerkannten Aufwandmenge i.ibersteht. In 
Kurhessen entstanden bei der Sorte ,Teska' Totalausfalle. - Die gleiche Sorte 

erkrankte in Westfalen au13erordentlich stark an Sc l e r o t in i a - S t e n  g e 1-
f a u  1 e. Diese Krankheit wurde neben G u r k e n k r a t  z e auch in Rheinland

Pfalz (Rheinhessen) vereinzelt festgestellt, ebenso Befall der Gurken mit My co -
s p ha ere l la (die Art wurde nicht genannt), der zum Faulen und Abtrocknen 
der jungen Fri.ichte fi.ihrte. - B r e  n n f 1 e c k  e n  k r a n k h  e i t  der Bohnen ver
breitet, aber meist gering; in Nordbaden in einem Einzelfall etwa 80 0/o Ertrags
verlust auf einer Flache von 15 ha. - In Nordwi.irttemberg und Rheinland-Pfalz 
gab es i:irtlich betrachtliche Schaden durch den B o h  n e n  r o s t. - Geringes bis 
mittelstarkes Vorkommen der B r e n  n f I e c k  e n  k r a n k  h e  i t  der Erbsen 
wurde aus Schleswig-Holstein und Weser-Ems gemeldet. - An Ackerbohnen 
zeigte sich die S c  h o  k o 1 a d  e n  f 1 e c k  e n  k r a n k  h e  i t  (Botrytis fabae) ver
breitet stark in Nordbaden (Kreise Buchen, Mosbach, Tauberbischofsheim), 
A s c o c h y ta - F 1 e c k  e n  k r a n k h  e i t  in starkerem Ausma13e in Bremen. In 
Ostfriesland waren Ackerbohnen vereinzelt von Bot r y t i s, verbreitet von 
R o s t  befallen. - Nur selten und schwach trat im Berichtsjahre in Rheinland
Pfalz und Baden der S p a r g e 1 r o s t auf. - Gegen Ende Juni wurden in 
Selleriekulturen die ersten Anzeichen der S e p t o r i a - B 1 a t t f 1 e c k e n -
k r a n k  h e i t sichtbar. Die Krankheit konnte sich aber nur in feuchten Perioden 
im August und September starker entwickeln und gab dann zu Bekampfungs
ma13nahmen Anla13. Im allgemeinen blieb der Befall bei gri:i13erer Verbreitung 
gering. - S e  11 e r  i e s c h o  r f fi.ihrte im April in Rheinland-Pfalz in einem 
Falle zum Absterben von etwa 50 0/o der Selleriepflanzen. Gegen Ende der 
Berichtszeit wurde vor allem aus Si.iddeutschland, verschiedentlich auch aus dem 
Nordrheingebiet und aus Schleswig-Holstein starker Schorfbefall an den Knollen 
gemeldet, wobei nach Berichten aus Nordwi.irttemberg Unterschiede in der An
falligkeit einzelner Sorten zu bestehen scheinen. - Starkeres Auftreten der 
M i:i h r e  n s c h w a  r z e fi.ihrte in Baden-Wi.irttemberg gelegentlich zu erheb
lichen Blattschaden. - In Weser-Ems konnte an Mi:ihrensamlingen der Erreger 

3• 
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der S c h w a r z f au 1 e ,  Alternaria radicina, nachgewiesen werden. - La u c h 
r o s t an Schnittlauch im Juli stark in einem rheinischen Betrieb. Im Oktober 
mufiten im Nordrheingebiet gegen diese Krankheit Bekampfungen durchgefilhrt 
werden. - P a p i  e r  f 1 e c k  e n  k r a n k h  e i t  haufiger, z. T. recht heftig (Rhein
land-Pfalz), ohne indessen nennenswerte Ausfalle hervorzurufen. - Nur 6rtlich 
waren Zwiebelbestande von der M e  h 1 k r a n k  h e  i t  befallen (Weser-Ems, 

Rheinland-Pfalz, Nordwiirttemberg). - W e i  B e  r R o s t  sehr stark an Schwarz
wurzeln in Rheinland-Pfalz (Raum Mainz), in groJ3erem Umfange an Meerrettich 
in der mittelbadischen Oberrheinebene. - In Hamburg war Spinat der Sorte 
,Friihremona' heftig <lurch Co l l e tot r i c hum spin a c e a e erkrankt. - An 
den verschiedensten Kohlarten und an Raps haufig Auftreten der K o h  1 h e r  n i e. 

Diese Krankheit scheint sich von Jahr zu Jahr mehr auszubreiten und verursacht 
jetzt nicht mehr nur vorwiegend in Hausgarten, sondern auch im Feldanbau 
groJ3ere Ausfalle. In Siidbaden waren beispielsweise Kohlriiben ortlich bis zu 
30 °/o befallen; entsprechend hoch beliefen sich die Verluste. Versuche, bei denen 
an Stelle von Kalkammonsalpeter Kalkstickstoff zur Diingung verwendet wurde, 
erbrachten in Siidhessen eine wesentliche Einschrankung des Befalls. - 15 0/o 
Ertragsverlust bewirkte Sc le rot in i a s cl e r  o t i or um bei Kohlrabi unter 
Glas in einem Betrieb im Raum Mainz. Auch hier hatte eine vorangegangene 
Flachenentseuchung mit Methylbromid offenbar diesen Schadiger nicht erfaBt 
und durch Vernichtung der anderen Bodenpilze geradezu gefordert. - Im Nord
seekiistenraum, vor allem im Rheiderland, kam es bei Raps zu unterschiedlich 
starken Schaden <lurch R a p s  k r e  b s (besonders bei Raps oder Kiimmel als Vor
frucht) und R a p s  s c h w a  r z e (in einigen Fallen Kornerverluste durch vor
zeitiges Platzen befallener Schoten). - Zurn Teil recht hoch, nicht selten zwischen 
10 und 15'0/o, lagen im Berichtsjahre in vielen Salatbestanden der siid- und west
deutschen Anbaugebiete die Abgange durch S a  1 a t  f a  u 1 e n. Neben Botrytis und 
Falschem Mehl tau, die bereits erwahnt wurden, hatte die feuchte Witterung auch 
die bakteriellen Faulniserreger sehr gefordert. - Im Koln-Bonner Vorgebirgs
raum sowie stellenweise in Baden-Wiirttemberg, vor allem auf der Insel 
Reichenau, trat die B a k t e r  i e n  w e  1 k e der Tomaten stark auf und bewirkte 
mitunter schon im August das Absterben der Bestande. - Nur vereinzelt gab es 

Schaden durch die F e t t  f 1 e c k e n  k r a n k  h e  i t  der Bohnen. - Eine vermut
lich durch P s e u d o m o n as l a c r y man s hervorgerufene Faulnis fiihrte in 
Niederbayern zu betrachtlichen Einbufien bei Senfgurken der Sorte ,Aziza'. -
W i 1 d f e u e r  an Tabak im Juli z. T. stark in Siidbaden, ab August aber kaum 
mehr zunehmend. - V i r u s  k r a n k h  e i t  e n  wurden beobachtet an Salat 
(S a 1 a t  m o s  a i k : grofiere Ausfalle - gelegentlich bis zu 15 0/o Befall - beson
ders in Westfalen und Kurhessen; big vein: vereinzelt stark - etwa 70'0/o 
Befall - in Nordbaden, auch aus Hamburg gemeldet; nicht naher bezeichnete 
Virosen: im Nordrheingebiet bis zu 40°/o kranker Pflanzen, starkeres Vorkommen 
in Rheinland-Pfalz), Gurken (G u r k e  n m  o s a i k : gelegentlich in Hamburg, 

vereinzelt stark in Weser-Ems; im Nordrheingebiet Zunahme von Gurkenmosaik 
und G r  ii n s c h e c k  u n g s v i r u s )  , Toma ten (in Unterglasbestanden F a d e n  -
b 1 a t  t r i g  k e i t  mittelstark in der Pfalz, nicht naher bezeichnete Virosen in 
Nordwiirttemberg), Zwiebeln (G e 1 b s t r e  i f  i g k e i t  verbreitet in Weser-Ems 
und Rheinland-Pfalz, keine grofieren Ausfalle}, Stangenbohnen (Phase o l us 
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virus 1 u n d 2 vereinzelt in Kurhessen), Spinat (in statkerem Ausmafl in der 
Pfalz), Kohlrilben (M o s  a i k verbreitet in Niedersachsen; K r a u s e  1 m o s  a i k 
im sildlichen Schleswig-Holstein und in Bayern) und Tabak (R i n g  f 1 e c k  e n  -
m o s  a i k und T a b  a k m  o s a i k auffallend stark verbreitet in der Pfalz, Tabak
mosaik auch haufig in Mittelbaden, R i p p  e n  b r a  u n e v i r u s vereinzelt im 
Kr. Kehl). 

B 1 a t  t 1 a u  s e schadeten im Laufe des Winters verschiedentlich an Kohljung
pflanzen, Rettichen, Radieschen, Petersilie und Salat unter Glas. Ab Mai begann 
die Besiedlung der Freilandbestande, insbesondere der Ackerbohnen <lurch die 
S c h w a r  z e B o h  n e n  1 a u  s. Gegen Ende des Monats konnten die ersten Blatt
lauskolonien auch an Salat, Sellerie, Mi:ihren, Spinat, in Rheinland-Pfalz an 
Hopfen, festgestellt werden. Ab Juni kam die M e  h 1 i g e K o h  1 b 1 a t  t 1 a u  s 
starker auf. Durch die trockenheiflen Witterungsperioden im Juli/August begiln
stigt, entwickelten sich die Blattlauspopulationen kraftig; ab Juli war allent
halben starker bis sehr starker Besatz vorhanden, der Bekampfungen notwendig 
machte. Dabei traten gelegentlich wieder Miflerfolge ein, wenn Phosphorinsekti
zide bei zu hohen Temperaturen ausgebracht wurden. In Nordwilrttemberg ver
sagte auch zum erstenmal .ein Gieflmittel gegen Blattlause in Hopfenkulturen, 
so daB zusatzliche Ins2ktizidspritzungen vorgenommen werden muBten. Wahrend 
das Auftreten von H o p f  e n  b 1 a t  t 1 a u  s e n  in Wilrttemberg aber im all
gemeinen als ma.Big oder geringer gegeniiber den Vorjahren bezeichnet wurde, 
meldete das Landespflanzenschutzamt Mainz starkes Vorkommen mit' Schaden 
an den Dolden, welche die <lurch Peronospora verursachten in Starke und Haufig
keit ilbertrafen. Im Amtsbezirk Trier waren bei einem sehr starken Auftreten 
etwa 90-0/o der Blatter dicht besiedelt. Die warme und sonnige Herbstwitterung 
fiihrte ziemlich spat im J ahre nochmals zu einem starkeren Anstieg des Befalls 
<lurch die Mehlige Kohlblattlaus, so daB noch im Oktober - im Weser-Ems
Gebiet - bei spa.ten Kohlarten Blattlausspritzungen durchgefiihrt wurden. -
Zurn Teil erhebliches Auftreten von W u r z  e 11 a u  s en an Salat, Mi:ihren und 
Wurzelpetersilie wurde besonders aus Hamburg und Berlin, dem Nordrhein
gebiet, Kurhessen und Baden-Wiirttemberg erwahnt. - In den letzten beiden 
Monaten der Berichtszeit muBten in Nordbaden - vor allem in den Anbau
gebieten um Karlsruhe und Heidelberg - in Kohlbestanden Behandlungen gegen 
die K o h  1 m o t t e n s  c h i 1 d 1 a u  s vorgenommen und wegen des star ken Zu
flugs von anderen Kulturen her mehrmals wiederholt werden. Auch im Ki:iln
Bonner Raum, in der Pfalz und im Amtsbezirk Xoblenz traten Mottenschildlause 
in den Gemiisekulturen i:irtlich starker auf. Im November des Vorjahres hatte 
sich der Schadling in Stidbaden (Raum Freiburg) an Rosenkohl unliebsam 
bemerkbar gema,cht. - S p i n n  m i  1 b e  n waren vorwiegend in Gurkenkulturen 
unter Glas von Bedeutung, an Busch- und Stangenbohnen im Freiland blieb der 
Befall begrenzt. In Siidwilrttemberg muBten jedoch im August viele Hopfen
anlagen wegen des starken Vorkommens der Hopfenspinnmilbe speziell gegen 
diesen Schadling behandelt werden. - Erbsen, Ackerbohnen, Lauch, Zwiebeln 
und Sellerie waren verschiedentlich von B 1 a s  e n  f ii B e n  befallen, die - allein 
oder zusammen mit anderen Schadigern - bei unterlassener Bekampfung 
Qualitatsminderungen bewirkten. - Das K o h  1 w e i B l i n g s auftreten wies 
regionale Unterschiede auf. In Norddeutschland (Schleswig-Holstein, Nieder-
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sachsen) wurden oft starke Falterfliige beobachtet; dort waren auch Raupenbesatz 
und Fraflschii.den an Kohl und Kohlriiben oft betrii.chtlich. In Bremen blieb jedoch 
der Raupenbefall wesentlich geringer, als nach der Flugstii.rke erwartet werden 
muflte, eine Beobachtung, die auch in Rheinland-Pfalz gemacht werden konnte. 

Aus Nordwilrttemberg und Oberfranken wurde stii.rkeres Vorkommen mit ent
sprechenden Schii.den in spa.ten Bestii.nden gemeldet, wii.hrend in den ilbrigen 
Gebieten das Auftreten meist ma.Big blieb. - Die ersten K o h 1 e u I e n raupen 
zeigten sich ab Mitte Juni. Befall und Schii.den unterschiedlich, vielfach sehr stark, 
so in Hessen, wo bei Frilhgemilse oft noch kurzfristige Spritzungen mit Mevin
phos notwendig wurden. In Nordbaden folgte die Praxis den Aufrufen des Warn
dienstes hii.ufig erst so spat, dafl der Schii.dling zwar vernichtet, Qualitii.tsschii.den 
aber nicht mehr vermieden werden konnten. Chemische Bekii.mpfungen blieben 
oft auch deshalb erfolglos, weil sich die Raupen unter giinstigen Bedingungen 
entwickeln und schnell in die Kohlkopfe einbohren konnten (Westfalen). 
Geschii.digt wurden vor allem Kopfkohlarten, Grilnkohl und Radieschen. Das oft 
recht starke Auftreten hielt bis weit in den Herbst hinein an. Aus Hannover 
wurde jedoch gemeldet, dafl der Besatz an spa.tern Kopfkohl weit geringer war 
als gewohnt und kaum zu Beeintrii.chtigungen fiihrte. - Nicht nii.her bezeichnete 
E u I e n  r a u  p e n  verursachten in der ersten Augusthii.lfte Fraflschii.den an 
Gurken im Kr. Konstanz; im Oktober wurde Eulenbefall an Salat unter Glas und 
im Freiland aus dem Nordrheingebiet und aus Bayern gemeldet. - K o h  I
m o  t t e gelegentlich starker im nordlichen und mittleren Bundesgebiet. -
La u c h m o t t e verbreitet; starker Befall entwickelte sich verhii.ltnismii.flig spat, 
so dafl noch im September/Oktober Behandlungen durchgefiihrt wurden. Groflere 
Schaden gab es in Niedersachsen, stellenweise im Nordrheingebiet, in Rheinland
Pfalz (Amtsbezirk Trier), Nordwiirttemberg und Siidbaden (Oberrheinebene). -
E r b  s e n  w i c k 1 e r  in geringem Ausmafl in Niedersachsen, im Nordrheingebiet 
und in Siidbaden, dort vorwiegend im Kleinbau, wii.hrend er.auf groflen Flachen 
niedergehalten werden konnte. Erstmals seit Jahren wieder betrii.chtliche Ver
luste in Rheinland-Pfalz (Amtsbezirke Koblenz und Rheinhessen-Pfalz). - E r  d -
f I o h  e schadeten im Frilhjahr trotz zeitweise feuchtkilhler Witterung in Baden
Wilrttemberg und Bayern an Kohlsii.mlingen, Rettichen und Radieschen oft 
betrii.chtlich. Ab Juni wurde auch aus den nordlicher gelegenen Gebieten ilber 
zunehmende Erdflohschii.den in Kohlanzuchten und auf blfruchtschlii.gen, 
gelegentlich auch an Petersilie und Gurken, berichtet. - R a p s  e r  d f 1 o h  aus 
Schleswig-Holstein, Weser-Ems, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland
Pfalz gemeldet, meist gering, ortlich stark (in Weser-Ems in einem Falle mehr als 
60 °/o der kontrollierten Pflanzen eines unbehandelten Feldes befallen). - B 1 a t  t 
r a n d  k ii.f e r  in Schleswig-Holstein, Weser-Ems und Rheinland-Pfalz gelegent
lich starker an Erbsen, im Emsland an Ackerbohnen. - Im Raum Braunschweig 
an Buschbohnen fiir den Samenanbau Befall <lurch den S p e i s  e b o h  n e n  -
k ii. f e r. - Die erste Generation der S p a r g e I k ii. f e r  trat in den nord
badischen Anbaugebieten Anfang Mai ungewohnlich stark auf. Die zweite 
Generation erfuhr einen steilen Populationsanstieg in der zweiten Julihii.lfte. 
Groflere Schii.den entstanden jedoch nur bei unterlassener oder nicht zeitgerechter 
Bekii.mpfung. Stii.rkerer Schadfrafl verbreitet auch in Mittelbaden, vereinzeltes 
Auftreten in Rheinland-Pfalz und - in Hausgii.rten - im Weser-Ems-Gebiet. -
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Petersilie wurde in Nordwlirttemberg verbreitet, in Hamburg und Bremen 
gelegentlich durch die Larven des Rilsselkafers Ca l o sir us t e r mi n at us

geschadigt. - In Rheinland-Pfalz (Dienstbezirk Neustadt) war im Spatherbst 
1968 Lihoraps bis zu 90�/o durch den K o h  1 g a 11 e n  r il 131 e r  befallen; im Frilh
jahr gab es dort und in Kurhessen KohlgallenrilBlerschaden an Kohl. - All
gemein nur schwach war im Berichtsjahre das Auftreten des K o h  1 s c h o t  e n  -
r il 13 1 e r  s an Olgewachsen. Starkerer Befall an Sommerraps wurde gegen Ende 
des Sommers aus Schleswig-Holstein gemeldet. - G r  o 13 e r  K o h  1 t r i e b -
r il 13 1 e r  (RapsstengelrilBler) in Silddeutschland haufiger an Olfrilchten, ver
einzelt heftig (Nordwilrttemberg) an Kohl. Bekampfungen waren jedoch im 
allgemeinen nicht erforderlich, bei Kohl nach dem Sichtbarwerden der Schaden 
auch nicht mehr zweckmaBig. - In Berlin zeigte sich in einem Falle der K I e i n  e 
K o h  It r i  e b r il 13 I e r  an Radieschen. - Der Zuflug des R a p  s g Ia n z k a f e r  s 
begann um den 10. April. Am Ende des Monats waren bei Winterraps oftmals 
schon kritische Besatzdichten erreicht, so daB Bekampfungen durchgefilhrt 
werden muBten, zumal wegen der durch das spate Frilhjahr bedingten ver
zogerten Entwicklung der Raps lange Zeit im Knospenstadium verharrte. Bei 
unterlassener oder verspateter Spritzung kam es zuweilen zu grol3eren Schaden. 

Auch bei Sommerraps gab es in Nordwestdeutschland haufig - in Wilrttemberg 
noch Mitte Jult ortlich - starkeren, zu Bekampfungen zwingenden Befall. -
Ungewohnlich war ein ah Mitte August im ganzen Gebiet plotzlich einsetzendes 
Massenauftreten der R ii b s e n  b 1 a t  t w e  s p e an Raps, Rilbsen, Markstammkohl 
und Stoppelrilben, in Bayern vereinzelt auch an Rettich und Meerrettich. In 
vielen Fallen verursachten die Larven schwere Fral3schaden, im Weser-Ems
Gebiet, in Rheinland-Pfalz und Sildwilrttemberg kam es vereinzelt zu Total
ausfallen. In Hannover handelte es sich um das starkste Vorkommen seit 
20 Jahren, nachdem der Schadling in der Zwischenzeit kaum in Erscheinung 
getreten war. Gute Bekampfungserfolge konnten mit Carbamaten und einigen 
organischen Phosphorverbindungen erzielt werden, wahrend sich chlorierte 
Kohlenwasserstoffe und Bakterienpraparate nicht als ausreichend wirksam er
wiesen. - Zwischenfruchtraps wies gegen Ende der Berichtszeit im Landkreis 
Oldenburg mittelstarken Befall <lurch Larven der R a p s m i n i  e r  f 1 i e g e 
Scaptomyza flava auf. - Die ersten noch sehr vereinzelten Eigelege der K o h  1-
f 1 i e g e wurden zu Beginn des letzten Aprildrittels festgestellt. Die Eiablage 
verlief wegen der wechselhaften Witterung meist nur schleppend, die Besatz
dichte war sehr unterschiedlich und schwankte zwischen 40 (ostliches Nieder
sachsen) und 2-3 (Westfalen) Eiern je Pflanze. Beginn des Larvenschlupfes im 
letzten Maidrittel. Bei unterlassener Bekampfung entstanden teilweise empfind
liche Ausfalle, in Sildhessen beispielsweise bis zu 70 0/o. Dort fiel auf, dal3 im 
Berichtsjahr alle angewendeten Behandlungsmethoden (Topfbehandlung, An
gieBen mit Insektizidbrilhe, Anstreuen mit Granulaten) gleichermal3en Erfolg 
hatten. In Nordbaden gab es trotz starken Fluges und entsprechender Eiablage 
nur wenig Schaden durch die erste Fliegengeneration, weil die Madenentwicklung 
durch die ungilnstige Witterung gehemmt wurde. Die zweite Generation ver
ursachte dort jedoch recht grol3e Ausfalle bei Blumenkohl. Auch in Ostfriesland 
wurden bei dieser Kultur in einem Falle bis zu 70 0/o der Pflanzen trotz vor
beugender Behandlung vernichtet. GroBe Verluste verursachte die zweite 
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Generation des Schadlings in vielen Anbaugebieten auch bei anderen Kohlarten 
und bei Kohlriiben (im Emsland z. B. ortlich Totalschaden bei Steckriiben; im 
Rheiderland bis zu 50 % Ausfalle bei Kohlrabi). - BI u m  e n  k o h  Im i n  i e r  -
f Ii e g e an Blumenkohl in Hamburg, verbreitet stark an Winterraps in 
Schleswig-Holstein. - M 6 h r e  n f Ii e g e recht unterschiedlich, offenbar auch 
innerhalb engerer Bezirke. Starkere Schaden gab es in Niedersachsen (in 
Hannover leichte Zunahme des Gesamtauftretens), Westfalen, Hessen, Rheinland
Pfalz. Befallen wurden vorwiegend Mohren, vereinzelt auch Sellerie, Blatt- und 
Wurzelpetersilie. - M 6 h r e  n m  i n  i e r  f Ii e g e (Falsche Mohrenfliege) starker 
in Siidbaden (auf kleinparzellierten Flachen im Kr. Villingen) und Wiirttemberg 
(haufig groBere Schaden); zusammen mit der Mohrenfliege auch in Westfalen 
beobachtet. - Die S e  11 e r  i e m  i n  i e r  f Ii e g e schadete in Baden-Wiirttemberg 
starker und muBte auch in Westfalen bekampft werden. - In Nordbaden war 
Spargel wieder durch ,,S p a r  g e I w u r z e If Ii e g e n" (vorwiegend Hylemyia

ssp.) vermadet. Die ersten Meldungen kamen zwischen dem 21. und 28. Mai aus 
einigen Gemeinden der Kreise Karlsruhe und Heidelberg. Die Vermadung 
dauerte in wechselnder Starke bis zum Ende der Stechzeit (20. Juni) an. Auch in 
Mittelbaden gab es ortlich Schaden. - Aus Rheinland-Pfalz wurden gegen Ende 
April Vermadungen des Spargels durch Larven der B o h n e n  f Ii e g e gemeldet. 
Sie schadete an anderen Gemiisearten gebietsweise in groBerem Umfange in 
Westfalen, vereinzelt im Nordrheingebiet, in Kurhessen und Rheinland-Pfalz 
sowie (an Freilandgurken in der Gemeinde Weitenung) in Siidbaden. - Flug
beginn der S p a r  g e If Ii e g e in der ersten Maihalfte. Starkeres Auftreten 
wurde aus Rheinland-Pfalz und Baden, verbreitetes Vorkommen auch aus Bayern 
erwahnt. - Befall durch die R ii b e  n f Ii e g e machte in Rheinland-Pfalz 
gebietsweise den Spinat unverkauflich. Auch in Westfalen waren bei dieser 
Kultur Bekampfungen gegen die Riibenfliege erforderlich. In Nordwiirttemberg 
zeigte sich Befall an Roten Beeten. - Z w i e b e If Ii e g e ab Mitte Mai auf
getreten. Zurn Teil erhebliche Schaden entstanden bei Zwiebeln, Schalotten, 
Porree und Schnittlauch; vor allem in Kleingarten gab es mitunter Totalverluste 
(besonders Berlin, Weser-Ems, Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz). Im Gries
heimer Anbaugebiet trat der Schadling trotz Saatgutbehandlung mit Dieldrin 
auf. Da die gleiche Beobachtung auch im Vorjahre gemacht wurde, besteht der 
Verdacht, daB Resistenzerscheinungen vorliegen. - Die Z w i e b e  Im i n  i e r  -
f Ii e g e schadete in Rheinland-Pfalz stellenweise (Dienstbezirke Trier und Bit
burg) stark an Zwiebeln, in Hamburg an Porree. - Haufig kam es bei Kopfkohl
arten, Rosenkohl und Steckriiben zu groBeren Ausfallen durch Befall mit 
Ko h Id r e  h h e r  z m ii c k  e n  larven und anschlieBende Faulnis. In Rheinland
Pfalz ergaben in den Naturraumen Gutland und Eifel durchgefiihrte Erhebungen, 
daB etwa ein Drittel der Pflanzen keine Kopfe ausgebildet hatten; im Dienst
bezirk Bergzabern entstanden etwa 50 0/o Ausfalle. - Auftreten der K o h  1-
s c h o t  e n  m ii c k  e an Olfriichten meist nur unbedeutend; im Rheiderland 
waren die bei Sommer- und Winterraps eingetretenen Schaden allerdings hoher 
als in den Vorjahren. - E r b  s e n  g a 11 m ii c k  e aus Niedersach:;ten erwahnt; 
Vorkommen nur schwach mit unbedeutenden Schaden. - Im Laufe <Jes Winters 
bei Treibschnittlauch in Weser-Ems festgesteilte Wuchsdepressionen riihrten 
offenbar von verschiedenen N e  m a t  o d e n  arten her, die sich in groBen Mengen 
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in den Bodenproben fanden. Im Spatsommer fiihrte in Nordwilrttemberg 
Di t y l en c h us - Befall bei Speisezwiebeln zum Aufrei.Ben und. zur Ausbildung 
von Tochterzwiebeln. Im Weser-Ems-Gebiet in einem Falle starker Besatz von 
Zwiebeln mit A p h e l en c h us a v e n a e. Bei Petersilie gab es dort betracht
liche Schaden durch hohen Besatz mit Prat y l enc h us - Arten bei gleich
zeitigem Befall durch Stemp h y l i um r a di c in um v a r. p e t rose l in i. 
In Westfalen litten Tomaten, Mohren und Gurken unter Glas vereinzelt starker 
unter dem Auftreten von W u r z  e 1 g a 11 e n  a 1 c h e n. In Sildbaden wurden 
Freilandgurken und Tabak gelegentlich von S t e n  g e 1 a 1 c h e n  befallen, 
wahrend im Nordrheingebiet Sellerie in Betrieben mit enger Fruchtfolge <lurch 
freilebende Nematoden beeintrachtigt wurde, so daB die Knollen klein blieben 
und nicht verkaufsfahig waren. 

9. An Obstgewichsen

Ah Ende April breitete sich in den Kernobstanlagen .der A p f e 1 m e h  1 t a u  aus. 
Der Befall war meist recht stark. In vielen Betrieben mu.Bten Sonderspritzungen 
gegen die Krankheit vorgenommen oder bei den Schorfbehandlungen Mehltau
mittel zugesetzt werden. Vollige Befallsfreiheit konnte nur in Betrieben mit einer 
7-lOtagigen Spritzfolge erreicht werden. Es fi.el auf, da.B im Berichtsjahre nicht
nur die als empfi.ndlich bekannten Sorten, sondern auch weniger anfallige wie
,Goldparmane' und ,Golden Delicious' starker erkrankten. In manchen Gebieten
zeigte sich noch im August heftiges Mehltauauftreten, das offenbar <lurch ein
neues Triebwachstum gefordert wurde, welches auf die Regenfalle nach langer
Trockenheit hin nochmals eingesetzt hatte (Nordbaden). - M e  h 1 t a u  befall an
Steinobst wurde im Juni aus Schleswig-Holstein, im August aus Rheinland-Pfalz
(Pfalz und Rheinhessen) gemeldet. - Reife Sporen des O b s t s c h o r f erregers
wurden in klimatisch begilnstigten Lagen schon Ende Marz festgestellt. Die ersten
Infektionen zeigten sich zu Beginn der zweiten Aprildekade. Die niederschlags
reiche Witterung forderte die Erkrankungen sehr stark, so da.B - in Nord
wilrttemberg- bis Ende April schon zwei Vorbliitespritzungen notwendig waren.
Die weitere Entwicklung der Krankheit verlief zunachst recht unterschiedlich,
weil an den regnerischen Tagen oft niedrige Temperaturen massierte Ausbrilche
verhinderten. Mit zunehmender Erwarmung stieg aber auch der Schorfbefall
sehr heftig an und ilberschritt mitunter das Ausma.B frilherer Jahre (Rheinland
Pfalz). Selbst sorgfaltig ilberwachte Anlagen, in denen bis Mitte Juli bis zu
12 Spritzungen durchgefiihrt worden waren, blieben nicht vollig befallsfrei, doch
konnten dort gro.Bere Schaden vermieden werden. Die Schonwetterperiode im
Juli/August brachte die Erkrankungen zunachst zum Stillstand, sofern nicht
durch Gewitterregen Spritzbelage abgewaschen und bei gleichzeitig hohen
Temperaturen neue Infektionen begilnstigt wurden. In der zweiten Augusthalfte
nahmen sie jedoch wieder zu, und selbst in den trockenen und sonnigen Frilh
herbstmonaten begilnstigten haufige Tau- und Nebelbildung die Entwicklung
des Pilzes, so da.B es in unbehandelten Anlagen z. T. betrachtliche Seba.den an 
Blattern und Frilchten gab. In Rheinland-Pfalz waren die Erkrankungen im 
Most- und Streuobstbau zuweilen so stark, da.B die Friichte nicht einmal mehr
zur Vermostung taugten. - Erwahnenswerter Schorfbefall an Steinobst fand
sich in Westfalen (an Pfirsichen) und Rheinland-Pfalz (an Mirabellen und
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Pfirsichen). - Bei Zwetschen und Pflaumen bewirkte der P f 1 a u  m e n  r o s t 
gebietsweise vorzeitigen Laubfall und Notreife der Friichte (Weser-Ems, West
falen, Rheinland-Pfalz, Baden-Wiirttemberg). - In Rheinland-Pfalz (Rhein
hessen) und Nordwiirttemberg (Herrenberger Zwetschenanbaugebiet) trat an 
Pflaumen, Mirabellen und Zwetschen verschiedentlich die F 1 e i s  c h f 1 e c k  e n  -
k r a n k h  e i t  stark auf und bewirkte schon im August gr6I3ere Laubverluste. -
B i r  n e n  g i t  t e r r  o s t haufig in Baden-Wiirttemberg und Bayern, z. T. auf
fallend stark. - Viele Kirschenanlagen wurden nahezu im ganzen Bundesgebiet 
durch die S p r ii h f 1 e c k  e n  k r a n k  h e  i t  vorzeitig kahl. Betroffen waren vor 
allem Sauerkirschen, insbesondere Schattenmorellen, gebietsweise auch Siifi
kirschen. - S c h r o t s c h u I3 k r an k h  e i t  an Kirschen und Zwetschen meist 
nur gering, verschiedentlich starker in Mittelbaden sowie ortlich in Rheinland
Pfalz. - Dagegen trat die K r a u s e  I k r a n k h  e i t  d e s P f i r s  i c h s vielfach 
sehr stark auf. Unbehandelte Baume hatten oft schon im Mai kaum noch gesundes 
Laub und warfen vorzeitig ihre Friichte ab. In Nordbaden konnte beobachtet 
werden, dafi im Herbst des Vorjahres durchgefiihrte Spritzungen keine Wirkung 
hatten, dagegen im zeitigen Friihjahr vorgenommene Behandlungen mit Melprex, 
Delan oder Griinkupfer Befallsfreiheit bei etwa 80 bis 95 °/o der Biiume er
brachten. - Die K r ii u s e  1 k r a n k  h e  i t  der Kirsche wurde in Rheinland
Pfalz verschiedentlich festgestellt. - Besonders Sauerkirschen litten verbreitet 
unter M o n  i l i a  - S p i t z  e n d  ii r r e. In Nordbaden wurde die Krankheit auch 
an Aprikosen, im Weser-Ems-Gebiet bei Kernobst festgestellt. Ab August zeigte 
sich in zunehmendem MaI3e M o n i l i a - F r  u c h t f ii u 1 e an Kern- und Stein
obst, vor allem dort, wo es durch Wespen und Apfelwickler, aber auch durch 
Witterungseinfliisse zu Verletzungen der Friichte gekommen war. - In Rhein
land-Pfalz (Rheinhessen, Amtsbezirk Trier) wurden neben Monilia auch 
G l o e o s p o r i um und B o try t is als Fiiulniserreger bei Apfeln festgestellt. -
N a r r  e n  - o d e  r T a s c h  e n  k r a n k  h e  i t  der Zwetschen stark in Rheinland
Pfalz (Amtsbezirk Trier; heftigstes Auftreten seit 15 Jahren) und Nordwiirttem
berg. - B 1 e i g Ia n z erkrankungen starker in Weser-Ems (in Pflaumenanlagen 
in Ostfriesland), Westfalen (an Kirschen, Pflaumen und Apfeln) und Rheinland
Pfalz. Dort nahm der Befall in den Amtsbezirken Koblenz und Pfalz zu, wiihrend 
er in Rheinhessen zuriickging. - Aus Siidbaden wurde iiber eine Verstiirkung 
der Schiiden durch Monilia und Va ls a in der mittleren Oberrheinebene, aus 
Nordwiirttemberg iiber eine Zunahme der K r a g e  n f ii u 1 e berichtet. - Im 
Nordrheingebiet (Kr. Erkelenz) Totalschaden durch H a  11 i m a s c  h in einer 
Sauerkirschenanlage, die auf einer gerodeten Waldfliiche erstellt worden war. -
Eine zu Beginn der Berichtszeit im Nordrheingebiet und in Nordwiirttemberg 
festgestellte Zunahme des O b s t  b a u  m k r e  b s e s wurde auf die feucht-kiihle 
Witterung des Vorjahres zuriickgefiihrt. Stiirkere Erkrankungen gab es auch 
in der schleswig-holsteinischen Elbmarsch und im Raum Oldenburg. -
B a k  t e r  i e n  k r e  b s ( W u r z  e 1 k r o p  f )  zeigte sich in Rheinland-Pfalz ver
einzelt bei Kirschen. - In Rheinland-Pfalz und Baden-Wiirttemberg wurden vor 
allem Kirschen, verschiedentlich au� Zwetschen und Birnen (,Alexander Lucas'), 
z. T. heftig vom B a k  t e r  i e n  b r a n d  befallen. Vereinzelt waren Erkrankungen
auch in Niedersachsen, Westfalen und Hessen zu finden. - Einzelheiten iiber die
Ergebnisse der Baumschulbegehungen zur V i  r u s  kontrolle sind den Berichten
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der Pflanzenschutziimter zu entnehmen. In Sildhessen wurden (im Kreis Fried
berg) an Apfelbiiumen in groBerem AusmaB die V i  r o s e G u m m  i h o  1 z -
k r a n k  h e  i t  sowie eine bisher dart noch nicht festgestellte und seltene V i  r o s e
R i n d e  n - u n d S t a m m  n a r b i g  k e i t  gefunden. Sauerkirschen litten im 
Nordrheingebiet, in Rheinland-Pfalz und vereinzelt in Sildbaden starker unter 
der S t e c k 1 e n  b e r g  e r  K r a n k  h e  i t. In Rheinland-Pfalz zeichnete sich eine 
zunehmende Ausbreitung dieser Krankheit auch in den nordlichen Landesteilen 
deutlich ah. 

Wichtigste Fruchterkrankung der Erdbeeren war die B o tr y t i s - F ii u l e, die 
allgemein recht stark auftrat und in unbehandelten alteren Anlagen bis zu 60 0/o 
und mehr der Frilchte befiel. Behandlungen mit Euparen hatten gute Erfolge. 
In der mittelbadischen Oberrheinebene fiihrte Botrytis-Befall bei Johannisbeeren 
zu einer Triebfaule, an der etwa 5 ()/o der Striiucher erkrankt waren. Gegen Ende 
des Sommers - vor allem wiihrend der Niisseperiode in der zweiten August
hiilfte - litten in Sildbaden auch Brombeeren starker unter Grauschimmel
befall. - Aus Kurhessen wurde auch Befall der Erdbeeren <lurch die Led e r  -
f ii u 1 e besonders erwiihnt, wiihrend in Sildbaden durch Phytophthor a cactorum
und andere Erreger verursachte W u r z  e 1 f ii u 1 e n  in Junganlagen zum Ab
sterben der Erdbeerpflanzen filhrten. - In Rheinland-Pfalz konnte bei der Sorte 
,Senga Gigana' einwandfrei die G no m on i a - F r  u c h t f ii u 1 e nachgewiesen 
und durch Untersuchungen in Rheinhessen festgeste)lt werden, daB etwa 2-3 0/o 
der Fruchtfaulen durch diesen Erreger verursacht werden. - W e i  B f 1 e c k e n  -
k r a n k h  e i t  der Erdbeeren verbreitet, vor allem in iilteren Anlagen und bei 
bestimmten Sorten. - In Sildbaden ortlich starkes Vorkommen der R o t  -
f 1 e c k  e n  k r a n k  h e i t. Das Pflanzenschutzamt Oldenburg meldete vereinzelten 
Befall der Erdbeeren mit Rotfleckenkrankheit, Con i o thy r i um fuck e l ii 
und Fus a r i um redo lens. - In Rheinland-Pfalz konnte in einem Falle 
(Dienstbezirk Worms) starkes Auftreten von Rh i z o c t on i a an der Sorte 
,Senga Sengana' festgestellt werden. - In Sildbaden E r  d b e e r  m e  h 1 t a u  bei 
anfalligen Sorten allgemein recht heftig; in einem Einzelfalle starke Verseuchung 
(60 0/o) durch nicht niiher bezeichnete V i  r o s e n  , die zur Aufgabe des Bestandes 
veranlaBte. - Brombeeren wiesen im Kr. Aalen (Nordwilrttemberg) und im 
N ordrheingebiet erstmals stiirkeren Befall durch G n o m o n i a r u b i auf; im 
Raum Mainz gab es in einer Anlage Totalbefall durch Con i o thy r i um, 
wiihrend im Kr. Fulda (Sildhessen) gleichfalls in einem Einzelfall etwa 20 '0/o der 
Pflanzen Erkrankungen <lurch A g r o b a c t e r i um tum e f a c i e n s zeigten. -
Bei Himbeeren entstanden in Rheinland-Pfalz und Baden-Wilrttemberg, ortlich 
auch im westlichen Niedersachsen, z. T. groBere Schiiden durch die Rut en -
k r a n k  h e  i t. Mitunter starben die Jungtriebe schon Anfang Juli ah, und die 
Frilchte wurden notreif. - Verbreitet und oft recht heftig traten an Schwarzen 
und Roten J ohannisbeeren S ii u 1 c h e n r o s t und B 1 a t t f a 11 k r a n k h e i t  
auf, letztere auch an Stachelbeeren. Zuweilen schon im Juli, in groflerem Um
fange Ende AugustJAnfang September war das Laub in den Beerenobstanlagen 
stark gelichtet, nicht selten standen die Busche bereits vollig kahl da. In manchen 
Lagen begannen die Striiucher nach dem frilhen Laubabwurf im September noch
mals auszutreiben (Wilrttemberg). Aus Baden-Wilrttemberg und Rheinland-Pfalz 
wurde berichtet, daB bei Stachel- wie bei Johannisbeeren auch der A m e r  i k a -
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n i s  c h e  S t a c h e 1 b e e r  m e h  1 t a u  an diesen Schii.den in stii.rkerem Ausmafle 
beteiligt war. 

Der Besatz mit Wintereiern der verschiedenen B 1 a t  t 1 a u  s arten wurde im all
gemeinen als schwach bis mittelstark bezeichnet. In der Oberrheinebene war 
jedoch die Eiablage der G r  ii n e n  A p f e 1 b 1 a t  t 1 a u  s manchenorts sehr stark. 
Gegen Ende des zweiten Mii.rzdrittels begann der Larvenschlupf. Da die Ent
wicklung jedoch zunii.chst durch ungiinstige Witterung beeintrii.chtigt wurde, 
hatten sich erst gegen Ende April ortlich (Rheinland-Pfalz) stii.rkere Blattlaus
kolonien aufgebaut. In anderen Gebieten waren zu diesem Zeitpunkt Blattlii.use 
in nennenswerter Anzahl noch nicht zu finden. Der Besatz blieb auch im Mai meist 
noch ma.Big; erst mit der spii.ter einsetzenden Wetterbesserung nahm dann auch 
der Blattlausbefall zu und erreichte vor allem in Siiddeutschland oft ein un
gewohnliches AusmaB an Kern- und Steinobst, das zuweilen zu Sonderbehand
lungen AnlaB gab. Erst im Laufe des August ging das starke Auftreten zuriick. 
Erwii.hnt wurden in den Berichten der Pflanzenschutzii.mter vor allem 
S c h w a r z e  S ii fl k i r s c h e n l a u s ,  S c h w a r z e  S a u e r k i r s c h e n l a u s ,  
M e  h 1 i g e P f 1 a u  m e n  1 a u  s , daneben auch G r  ii n e A p f e 1 b 1 a t  t 1 a u  s 
und -, aus Rheinland-Pfalz - die A p f e 1 f a  1 t e n  1 a u  s. - Z w e t s  c h e n  -
s c h i 1 d 1 a u  s z. T. starker in Baden-Wiirttemberg und Bayern. - Die S a n  -
Jo se - S c  h i  1 d 1 a u  s hat ihr Befallsgebiet in Baden stellenweise weiter aus
gedehnt. Cirtlich wurden neue Befallsherde gefunden. In Rheinhessen konnte 
sich im Berichtsjahre eine 3. Generation des Schadlings entwickeln. - Eine deut
liche Ausweitung und Verstii.rkung des Befalls durch die B 1 u t 1 a u  s zeigte sich 
in Rheinland-Pfalz. Durch starke Blutlauskrebsbildung wurden oft die Frucht
holzansii.tze beeintrii.chtigt. Da die auf Asten und Zweigen angesiedelten Blut
lii.use den Winter nicht iiberstanden hatten, ging der Aufbau der Populationen 
offenbar nur von den am Stammgrund iiberwinternden Lausen aus. Starkes 
Vorkommen auch aus Berlin, dem Nordrheingebiet, Hessen und Nordwiirttem
berg gemeldet. - In der letzten Aprildekade begann der Schlup£ des A p f e 1-
b 1 a t t s a u g e r s. Der Befall war unterschiedlich, meist ma.Big, in Hamburg 
recht stark, in Rheinland-Pfalz nur im Streuobstbau von groflerer Bedeutung. -
In Nordwiirttemberg schon vor Bliitebeginn erhebliche Zuwanderung des 
B i r  n e n  b 1 a t  t s a u g e r s ,  der zur Vermeidung groBerer Schii.den Sonder
behandlungen erforderte. Starkes Auftreten auch in Rheinland-Pfalz, sonst hii.ufig 
geringer bis mittelstarker Befall. - Die Wintereiablagen der S p i n n  m i  1 b e  n 
waren sehr unterschiedlich. Die Angaben iiber Besatzzahlen bewegten sich 
zwischen O (gepflegte Sauerkirschen in Rheinland-Pfalz) und 10 OOO (auf 2 m 
Fruchtholz in Nordbaden). Meist waren Steinobstarten starker belegt als Kern
obst. Schlupfbeginn im April, durch ungiinstige Witterung zeitweilig beeintrii.ch
tigt. Im Laufe des Sommers entwickelten sich vor allem im mittleren Bundes
gebiet und in Siidwestdeutschland starke Populationen. Aus Rheinland-Pfalz 
wurde berichtet, daB die Sommergeneration dieser Schii.dlinge an Pflaumen, 
Kirschen und Apfeln ,,ungeheure Zahlen" erreichte. In Nordwiirttemberg auf
fallend starker Besatz in den Anlagen, in denen Phosphorinsektizide zur Schii.d
lingsbekii.mpfung eingesetzt worden waren. Im Bodenseegebiet wurden Insekti
zidbehandlungen trotz nur geringer Gefii.hrdung durch andere Schadinsekten 
durchgefiihrt, um der Spinnmilbenmassenvermehrung entgegenzuwirken. In 
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Erdbeerkulturen muflten manchenorts (Nordrhein) noch im September Spritzun
gen angeraten werden, weil der starke Befall zu Wuchsstockungen gefiihrt 
hatte. - K n  o s p e n  w i c k 1 e r  schadeten stellenweise starker in Westfalen und 
Nordbaden, R i n d e  n w i c k  1 e r  in Kurhessen (Schaden an zweijahrigen 
Zweigen und an den Knospen von Silflkirschen) und Rheinland-Pfalz (an 
Aprikosen und Schattenmorellen), der B o d e n  s e e  w i c k  1 e r  in Nordbaden 
(vereinzelt empfindliche Fruchtschaden bei Kernobst). - Auftreten des A p f e 1-
w i c k  1 e r  s sehr unterschiedlich. Starker oder gegenilber frilheren Jahren ver
starkter Befall in Weser-Ems und Hessen (in Sildhessen fiel der hohe Anteil 
spatvermadeter Frilchte auf), in unbehandelten Anlagen Nordbadens (je nach 
Standort 10 bis 600/o Vermadung) sowie in der Pfalz und in Rheinhessen (zwischen 
50 und 80'°/o). - Auch Schaden durch den P f 1 a u  m e n  w i c k le r oft grofler 
als gewohnt. In Hessen in Einzelfallen 80 bis 100 0/o Vermadung, in Baden
Wilrttemberg oft bis zu 50 °/o, in manchen Lagen bis zu 90 0/o der Frilchte befallen. 
Sachgemafle und zeitgerechte Bekampfungen wirkten sich in einer Befalls
minderung auf etwa 1-3 °/o aus. - F r u c h t s c h a l e n w i c k l e r  starker in 
Hamburg, im Nordrheingebiet, in Rheinhessen (hier in bisher nicht gewohnter 
Intensitat) und Baden (groflere Schaden - bis zu 30 ()/o - im Bodenseegebiet, in 
der Oberrheinebene und im Raum Heidelberg). Im Nordrheingebiet erwiesen sich 
Bekampfungen gegen diesen Schadling vielfach nicht mehr als ausreichend wirk
sam, wobei technische Mangel wohl nur in manchen Fallen die Ursache waren. -
Starkeres Vorkommen von Ge s p i n s  t m o t t e n  vorwiegend aus Rheinland
Pfalz (im rheinhessischen und pfalzischen Streuobstbau), Hessen (Schadfrafl bis 
zu gelegentlichem Kahlfrafl durch die A p f e 1 b a u  m g  e s p  i n s t  m o t t e , vor 
allem an Straflenbaumen), Sildbaden (in ungespritzten Kernobstanlagen der 
Oberrheinebene) und Sildwilrttemberg gemeldet. - F r o  s t s p a n  n e r  im 
Berichtsjahr meist ohne Bedeutung, z. T. auffallend gering. Uber ortlich starke 
Fraflschaden an Steinobst, vorwiegend Kirschen, wurde aus Sildbaden berichtet. -
Go 1 d a f t e r  sehr vereinzelt an Straflenbaumen in Rheinland-Pfalz. In Berlin 
drangen gelegentlich Raupen in groBer Anzahl von auf Hofen stehenden Eichen 
in Wohnungen ein und wurden dart lastig. - Verhaltnismaflig hoch waren die 
Anteile der durch K i r s c h f r  u c h t f l i e g e  n larven vermadeten Kirschen (in 
Sildhessen bis zu 40 0/o, vereinzelt bis zu 60·0/o; an der Bergstrafle 20-30 °/o). Meist 
handelte es sich um Spatsorten. Der starke Befall wurde z. T. darauf zurilck
gefiihrt, daB die Erzeuger Bekampfungsma13nahmen teils aus marktmafligen und 
preislichen Erwagungen, teils aus anbaustrukturellen Grunden nur in unzu
reichendem Mafle durchfiihrten. In Bayern scheint das Auftreten von Jahr zu Jahr 
zuzunehmen; der Befallsanstieg wird offenbar dadurch begilnstigt, da13 Baume 
mit vermadeten Kirschen nicht mehr abgeerntet werden. In Rheinland-Pfalz 
(Dienstbezirk Trier) wiederholt Befall an Schattenmorellen beobachtet. -

A p f e 1 b 1 ii t e n s  t e c h e r  nur sehr vereinzelt (in Rheinland-Pfalz und Baden
Wilrttemberg) von Bedeutung, desgleichen B i r n en k n  o s p e n  s t e c h e r , 
S c h m a l b a u c h  und Gr il n r il fl l e r. - Starkeres Auftreten des Un 
g 1 e i c h e n  H o  1 z b o h  r e r  s an nassegeschadigten Apfeljungbaumen in 
Berlin. - Die B i r  n e n  g a 11 m ii c k  e verursachte in Kurhessen vereinzelt sehr 
starke Schaden an den jungen Birnenfrilchten. Dabei wurde die Sorte ,Williams 
Christbirne' bis zu 75 '0/o befallen, wahrend andere Sorten vollig befallsfrei 
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blieben. - In der Oberrheinebene gab es stellenweise groBere Schiidigungen 
durch die B i r n e n  t r i e b w e  s p e. - Erheblicher SchadfraB an Schatten
morellen durch Larven der K i r s c h b 1 a t  t w e  s p e in Rheinhessen. Auch in 
Schleswig-Holstein stellenweise starker aufgetreten. - S ii g e w e s p  e n  an 
Kern- und Steinobst in vielen Gebieten recht stark. In Sildbaden Befall an 
Zwetschen wegen des witterungsbedingt verzogerten Schlupftermins schwiicher 
als in den Vorjahren, so daB die frilhen Sorten praktisch befallsfrei blieben, die 
Sorte ,Buhler' nur zu etwa 5-10 °/o befallen wurde. Aus dem ostlichen Nieder
sachsen und aus Bayern wurde dagegen ilber ein im Vergleich zu frilheren Jahren 
zunehmendes Auftreten sowohl der A p f e 1- als auch der P f 1 a u  m e n  s ii g e -
w e  s p e berichtet. - Gegen.Ende des Sommers oft starker W e s  p e n  fraB an den 
heranreifenden Frilchten. 

Bei J ohannisbeeren gebietsweise stiirkerer Befall durch die J o h a n  n i s  b e e r  -
b 1 a s  e n  1 a u  s (westliches Niedersachsen, Westfalen, Kurhessen, Baden). In 
Rheinland-Pfalz jedoch deutlich schwiicheres Auftreten als im Vorjahr. - In Sild
baden ortlich auch Jo h a n n  i s  b e e r  t r i e b 1 a u  s , in Kurhessen an schwarz
friichtigen Sorten G ii n s e d i s  t e 11 a u  s betriichtlich schiidigend. - K n o t e n  -
h a  a r 1 a u  s starker an Erdbeeren in Siidbaden (Kr. Offenburg). - Stellenweise 
starker Besatz der Erdbeeren durch Er d b e e r  m i  1 b e  n mit teilweise groBeren 
Schiiden in Kurhessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Wiirttemberg. - In Siidbaden 
gelegentlich stiirkere Schiiden an Himbeeren durch die Milbe E r  i op h y e s  

gr a c i l is (Kr. Biihl), an Brombeeren durch die B r o m b e e r g a 11 m i  1 b e 
Eriophyes essigi (Kr. Lahr). Letztere auch aus Hamburg und Berlin erwiihnt. -
Das Auftreten der J o h  a n  n i s  b e e r g  a 11 m i  1 b e hat in vielen Gebieten zu
genommen und war oft sehr stark, vor allem im mittleren und siidwestlichen 
Bundesgebiet. In Rheinland-Pfalz wurden manchenorts schon Anlagen wegen des 
Befalls gerodet. Dort sind - im Dienstbezirk Bitburg - etwa 80 °/o der Anlagen 
durch den Schiidling verseucht. In Baden-Wiirttemberg ergaben Untersuchungen 
in verschiedenen Anlagen Rundknospenanteile zwischen 54 und 77 '0/o. - In Nord
wiirttemberg breitete sich die Jo h a n n  i s  b e e r  b 1 a t  t g a 11.m ii c k  e aus. Im 
Remstal tritt sie in etwa 70 bis 80 0/o der Anlagen auf; in manchen Anlagen 
erreicht der Befall 80 0/o. Zunehmendes Vorkommen auch in der mittelbadischen 
Oberrheinebene, vereinzelter Befall in Kurhessen. - Jo h a n n  i s  b e e r  g 1 a s  -
f 1 ii g 1 e r  unvermindert stark in Rheinland-Pfalz, in erheblichem AusmaBe auch 
in Siidbaden (bei Ausziihlungen erwiesen sich 30 bis 95 0/o der angeschnittenen 
Triebe als befallen). Rote Johannisbeeren wurden dort starker angegriffen als 
schwarzfrilchtige Sorten, die nur 10 bis 30 0/o Befall zeigten. - In Ostfriesland 
verursachte der S t a c h  e 1 b e e r  s p a n  n e r  verschiedentlich KahlfraB an 
Stachelbeeren. - In Westfalen zeigte sich in Erdbeeranlagen hiiufiger der Er d -
b e e r  w i c k 1 e r ,  aus Nordwiirttemberg wurde iiber ein verstiirktes Auftreten 
von S c  h a t  t e n  w i c k  1 e r  n an dieser Kultur berichtet. - Er d b e e r  -
b 1 ii t e n s  t e c h e r  vor allem im Siidwesten und in Hessen verbreitet, auch aus 
Schleswig-Holstein erwiihnt, jedoch nur gelegentlich starker. GroBere Ausfiille 
entstanden in Kurhessen, wo bei manchen Sorten bis zu 30 °/o der Bliiten zerstort 
waren. - Er d b e e r s  t e n  g e 1 s t e c h e r  ortlich starker in Nordwiirttemberg 
(Kr. Leon.berg), nur miiBig in Rheinland-Pfalz. - In Bayern befraB der Er d -
b e e r  1 a u  f k ii f e r  in einem Falle reifende Frilchte der Sorte ,Senga Sengana', 
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wiihrend andere Sorten verschont blieben. - In Kurhessen verursachten D i c k 
m a u 1 r ii B 1 e r larven bei Erdbeeren nesterweise Totalschaden. - H i m b e e r -
k ii f e r  ortlich stark schiidigend im Weser-Ems-Gebiet (Kr. Aurich), in mittlerer 
Haufigkeit und Starke in Schleswig-Holstein. - S t a c h e 1 b e e r  b 1 a t  t w e  s p e 
verbreitet und z. T. stark in Nord- und Nordwestdeutschland, Hessen und Rhein
land-Pfalz. Nicht selten KahlfraB an Stachel- undJohannisbeeren. - In Sildbaden 
entstanden in einer Brombeeranlage erhebliche Schiiden an den Ranken durch 
den FraB von B 1 a t t w e s p e n larven. Etwa 80 '0/o der Ranken waren befallen. -
Bei Erdbeeren nahm die Verseuchung durch Nematoden zu. Neben dem E r  d
b e e r  ii 1 c h e n  und dem S t en g e 1 a 1 c h e n  wurde auch verschiedentlich 
Befall <lurch P r a t  y l e  n c h u s  - A r t e  n (Schwarze Wurzelfaule) gemeldet 
(Weser-Ems, Sildbaden). 

10. An Forstgewachsen

Da von den Pflanzenschutzamtern ilber Krankheiten und Schiidlinge an Forst
pflanzen nur Einzelberichte vorliegen, die keinen Uberblick ilber die Befallslage
gestatten, wird auf ihre Auswertung an dieser Stelle verzichtet. - Vgl. die
Berichte der Pflanzenschutzamter Bad Godesberg und Berlin.

11. An Zierpflanzen

Bei vielen Zierpflanzenarten entstanden z. T. betrachtliche Ausfalle <lurch F u  B -
k r a n k h  e i t  e n  und W u r z  e 1 f a u  1 e n  , verursacht durch die verschiedensten 
Bodenpilze, vor allem durch P y  t h i  u m  - Arten (P. splendens an Anthurien, 
Pelargonien, Euphorbien; P. debaryanum an Lorraine-Begonien, Eriken, Calceo
larien; P. ultimum an Chrysanthemen, Euphorbien; P. spec. an Stiefmiltterchen, 
Paphiopedilum, Viola, Poinsettien, Gerbera, Treibtulpen, Efeu), Ne c t r i a 

r a d  i c i c o l  a (an Chrysanthemen, Cyclamen, Azaleen, Pelargonien, Gerbera, 

Gloxinien, Eriken, Cypripedium maudiae, Rhododendron und Begonien), 
R h  i z o c t o n  i a (Rh. solani an Euphorbien, Chrysanthemen, Saintpaulien; 
Rh. spec. an Begonien, Azaleen, Dahlien, Pelargonien, Chrysanthemen, Hortensien, 
Poinsettien, Nelken), F u s  a r i u m  (F. culmorum an Nelken, Chrysanthemen, 
Koeleria, Gerbera; F. oxysporum an Freesien, Cyclamen, Tulpen, Gerbera, 

Nelken, Cordyline terminalis, Gladiolen, Lilien, Iris, Chrysanthemen; F. avena
ceum an Nelken, Achillea, Dieffenbachia; F. bulbigenum an Aechmea und 
Bromelien; F. redolens und F. scirpi. var. acuminatum an Nelken). Die Meldungen 
kamen ilberwiegend aus dem westlichen Niedersachsen, aus Nordrhein-Westfalen, 
Hessen und Rheinland-Pfalz. - Durch P e n  i c i l l  i u m  - Erkrankungen ge
schadigt wurden Treibtulpen (Schleswig-Holstein, Weser-Ems, Westfalen, Rhein
land-Pfalz, Nordbaden; vereinzelt Totalausfalle), Iris (Berlin, Westfalen), Freesien 
und Gladiolen (Weser-Ems). - Unter V e r t  i c i l l  i u m  - Befall litten neben 
Chrysanthemen (Hamburg, Berlin, Weser-Ems, Westfalen, Rheinland-Pfalz; z. T. 
betrachtliche Ausfalle) gelegentlich Euphorbien ( V. alboatrum, in Weser-Ems), 
Edelpelargonien, Papaver orientale, Gerbera (V. dahliae, in Hamburg und 
Bremen) sowie Essigbaume (V. dahliae, in Rheinland-Pfalz). - Sc l e  r o t  i n  i a 

s c l  e r  o t i o r  u m  bewirkte verschiedentlich groflere Verluste bei Chrysan
themen (Hamburg, Weser-Ems, Nordrhein-Westfalen; in Rheinland-Pfalz ortlich 
10 0/o Verlust), Nelken (in zunehmendem Mafle in solchen Betrieben, die neben 
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Zierpflanzen auch Gemilse im Treibhaus heranziehen), Calceolaria (vereinzelt 
stark in Nordwilrttemberg), Als troemeria (Nordrhein) und Poinsettien (Ham
burg).-An Tulpen wurde in Nordrhein-Westfalen und Berlin die S k 1 e r  o t i e n 
k r a n k  h e  i t  (Sclerotium tuli parum) und im N ordrheingebiet - erstmals -
S c  l e r o t i um p e r n i c i o s um festgestellt. - Haufig und stark traten an den 
verschiedensten Ziergewachsen M e h  1 t a u  erkrankungen auf, vor allem an 
Rosen (Echter und z. T. auch Falscher Mehltau; das Pflanzenschutzamt Bad 
Godesberg berichtet, daB anfallige Sorten bisweilen durch eine 8tagliche Spritz
folge nicht vor der Infektion geschiltzt werden konnten, sondern zur Befalls
verhiltung Behandlungen im Abstand von 4 bis 5 Tagen notwendig waren), 
Chrysanthemen (Echter Mehltau), Begonien (Echter Mehltau an Lorraine- und 
Elatior-Begonien; vor allem aus Weser-Ems, Rheinland-Pfalz und Nordbaden 
gemeldet; aus Rheinland-Pfalz auch Falscher Mehltau an Lorraine-Begonien 
erwahnt), Cinerarien (Echter und Falscher Mehltau in Rheinland-Pfalz), Gerbera 

(Echter Mehltau, haufiger in Westfalen), Hortensien (Echter Mehltau in Westfalen 
und Rheinland-Pfalz), Christrosen (FalscherMehltau in Nordwilrttemberg; wegen 
der unzureichenden Bekampfungsmoglichkeiten wurde die Christrosentreiberei 
dort stark eingeschrankt). - Auch B o t r y  t i s, ilberwiegend B. cinerea, trat an 
vielen Zierpflanzen verbreitet und z. T. sehr heftig mit entsprechender Schad
wirkung auf. Betroffen waren Freesien (in Rheinland-Pfalz konnte bei einge
filhrten Freesien eine bei uns bisher noch nicht beobachtete Bo try tis-Art fest
gestellt werden, von der die Bliiten total befallen waren. Sie wiesen eine fur den 
Erreger ungewohnliche Menge Myzelien auf), Cyclamen, Nelken, Begonien, 
Chrysanthemen; Gloxinien, Pelargonien, Tulpen u. a. - Chrysanthemen litten 
verbreitet unter S e pt o r i a - B 1 a t  t f 1 e c k  e n  k r a n k h  e i t  (S. chrysan the

mella; in Nord- und Nordwestdeutschland, Hessen, Rheinland-Pfalz), A s  co -
c h y t a  - K r a n k  h e  i t  (z. T. erhebliche Ausfalle an Mutterpflanzen im Weser
Ems-Gebiet, zunehmendes Auftreten in Rheinland-Pfalz; Einzelmeldungen aus 
Hamburg und Nordrhein-Westfalen), G e w  6 h n  1 i c  h e m  C h r y s a n t h e m  e n
r o s t (Hamburg, Nordrhein) und W e i B  e m  C h r  y s a n  t h e  m e n  r o s  t 
(sporadisch nahezu im ganzen Bundesgebiet mit teilweise groflen Ausfallen. 
Mehrfach wurde ilber zufriedenstellende Erfolge von Bekampfungen mit Plantvax 
berichtet). - A l t e r  n a r i a c h r y s a n  t h e mi wurde verschiedentlich im 
Weser-Ems-Gebiet, in einem Einzelfalle in Bayern festgestellt. -Teilweise erheb
liche Qualitatsbeeintrachtigungen und vorzeitige Laubverluste bei Rosen waren 
sowohl durch Mehltau als auch durch S t e r n r u B t a u und R o  s e n  r o s t 
bedingt. Beide Krankheiten wurden ilberwiegend aus dem nordlichen und mitt
leren Bundesgebiet, Rosenrost auch aus Nordwilrttemberg, Sternrufltau aus 
Nordbaden gemeldet. - Gr6Bere Ausfalle verursachte die C on i o t h y  r i um -
R i n d e  n f 1 e c k  e n  k r a n k h  e i t  der Rosen ortlich in Rheinland-Pfalz, 
wahrend im Weser-Ems-Gebiet verschiedentlich die durch Di a p ort h e  

um b r i n  a hervorgerufene Zweigkrankheit festgestellt wurde. - Co n i o -
t h y r i um - Sch w a r z  f 1 e c k  e n  k r a n k  h e  i t  der Christrosen in Rheinland
Pfalz oftmals so stark, daB die Bestande nicht zur Blute kamen. - W u  r z e 1-
b r a u  n e (Thielaviopsis basicola) verursachte haufig starkere Schaden' bei 
Cyclamen, verschiedentlich auch an Orchideen und Poinsettien (Westfalen), 
Euphorbien und Knollenbegonien (Berlin), Gloxinien und Petunien (Rheinland-
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Pfalz). - In Berlin bei Cyclamen vereinzelt auch groflere Einbuflen durch die 
K n  o 11 e n  n a B f ii u 1 e. - An Eriken zeigten sich Absterbeerscheinungen durch 
Phy top h t ho r a c inn am o mi (Weser-Ems, Nordrhein, Rheinland-Pfalz) 
und G Zo m e r  ell a c in g u l a  ta (Weser-Ems, Nordrhein). Im Nordrheingebiet 
wurde an den Erikenjungpflanzen auch der Pilz C e r  a t  o c y s t i s  festgestellt. -
Glomer ella cingulata verursachte im Weser-Ems-Gebiet auch Blattschiiden an 
Die ffenbachia und Cattl ey a. - P h y top h t h o r a - S t a m m  f ii u 1 e an Gloxi
nien in Einzelfallen verhaltnismiiflig stark in Kurhessen, Rheinland-Pfalz und 
Sildbaden, an Begonien in Nordbaden. - An Azaleen Sep t o r  i a - B 1 a t  t f a  11-
k r a n k  h e  i t  wiederholt in Westfalen und Rheinland-Pfalz, 0 h r 1 a p p  c h e n  -
k r a n k  h e  i t  sortenbedingt unterschiedlich stark in Niedersachsen, Nordrhein
Westfalen und Rheinland-Pfalz. Dort gab es - im Dienstbezirk Bingen - in 
einem Falle auch starke Ausfalle durch nicht naher bezeichnete Blattrand
verbraunungen. - Se p t  o r i a - B 1 a t  t f 1 e c k  e n  k r a n k h  e i t  der Anthurien 
gelegentlich in Berlin, Weser-Ems, Nordrhein-Westfalen. -Bei Nelken vereinzelt 
Ausfalle durch die Phial op ho r a - W e  1 k e (Hamburg, Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz) sowie Schaden durch Al t e r  n aria di an t hi (Weser-Ems, 
Nordrhein) und N e  1 k e n  r o s t (Nord- und Nordwestdeutschland, Rheinland
Pfalz, Nordwilrttemberg). Im Nordrheingebiet wurde auch der B a r t  n e 1 k e n  -
r o s t an den Blumenblattern von Edelnelken gefunden. In Nordwilrttemberg 
zeigte sich diese Krankheit in manchen Lagen sehr stark an Bartnelken. - Durch 
A s t e r n  w e  1 k e verschiedentlich starkere Verluste in Rheinland-Pfalz und 
Kurhessen. Nach den Angaben des Landespflanzenschutzamtes in Mainz waren 
die Ausfalle jedoch seltener als in den Vorjahren. - Primeln wurden in Nord
wilrttemberg oft betriichtlich durch die R am u l ar ia - B 1 a t  t f 1 e c k  e n  -
k r a n k h e i t geschadigt. Der Befall war so heftig, dafl die Pflanzen nach dem 
Verlust aller Blatter schliefllich irnr noch die Blilten behielten. Auch in Berlin, 
im Nordrheingebiet und in Rheinland-Pfalz trat die Krankheit zuweilen starker 
au£. -Der P e 1 a r g o n  i e n  r o s t nahm in vielen Giirtnereien zu und verursachte 
teilweise erhebliche Schaden. Die Bekiimpfung bereitete oft Schwierigkeiten. 
Bewahrt haben sich Behandlungen mit Mancozeb in erhohter Konzentration und 
enger Spritzfolge. Aus Nordwilrttemberg wurde berichtet, dafl dort, wo neben 
dem Pelargonienrost auch die Bakterienblattfleckenkrankheit stark auftritt, die 
Betriebsinhaber sich mit der Absicht tragen, die Kultur von Pelargonien ilber
haupt aufzugeben. - An Juniper u s, Chamae cyparis und Thuja wurden nach der 
Warmeperiode im April in allen mittelfrankischen Baumschulen z. T. grofle 
Schaden durch Ka b a t  i e l l  a sichtbar, die sich im Absterben vieler Triebe 
auflerten und die Pflanzen unverkiiuflich machten. - Von den bakteriellen Er
krankungen batten die groflte Bedeutung die B 1 a t  t - u n d S t e n  g e 1-
b a k t e r i o s e der Pelargonien und die O 1 f 1 e c k e n k r a n k h e i t der 
Begonien, die haufig erhebliche Ausfalle verursachten. - Wiederholt gemeldet 
wurden Schadigungen durch C o r  y n e b a c t e r i u m  fa s c i an s an Pelar
gonien (Weser-Ems) und Begonien (Hamburg, Westfalen). - Einzelmeldungen 
betrafen das Auftreten von A g r o b a c t e r i u m t u m e f a c i e n s an Rosen 
und Ageratum (vereinzelt Totalverluste im Nordrheingebiet), eine nicht naher be
zeichnete ,,B a k  t e r i  e n  r i n g  f a  u 1 e" an Pelargonien (Westfalen}, eine vermutlich 
durch eine bei uns noch nicht bekannte Er win i a - Art hervorgerufene Stengel-

4 
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und Blattfaule bei importierten Dahlien (Rheinland-Pfalz), P s e u d o  m o n  as 
spec. an Stiefmiitterchen (stark in Rheinhessen und im Bezirk Trier) sowie meist 
nicht naher bezeichnete Bakterienerkrankungen an Chrysanthemen (Stengelfaule 
in Westfalen, Knospenfaule in Rheinland-Pfalz), Gladiolen (grofle Schaden durch 
Stengelweichfaule im Nordrheingebiet), Dieffenbachia und Orchideen (Rheinland
Pfalz) und Stiefmiitterchen (Schleswig-Holstein, betrachtliche Verluste im Nord
rheingebiet). - V i r u s  k r a n k  h e  i t  e n  werden in den Meldungen haufig als 
starker schadigend erwahnt, meist aber nicht genauer bezeichnet. An Pelargonien 
in Siidbaden ortlich V i r o s e K o r k s u c h t , in W estfalen K r a u s e 1 k r a n k -
h e  i t  (Pelar gonium vi rus 1), an Iris x hollandica durch M o s  a i k k r a n k  h e  i t  
erhebliche Verluste in Nordbaden. F r e e s  i e n  m o s  a i k in Hamburg, vereinzelt 
stark in Weser-Ems. Hortensien litten in Kurhessen betrachtlich unter 
K r a u s e  1 k r a n k  h e  i t  und B 1 ii t e n  v e r g  r ii n u n  g (letztere auch in Rhein
land-Pfalz festgestellt). Aus Hamburg gingen Meldungen ein iiber M o s  a i k -
v i r u s an Begonien, C h r y s a n t h e m u m v i r u s b , G u r k e n m o s a i k -
v i r u s  Stamm Chrysanthemum und C h r y s ant h e mu m s tu n t v i r u s  
an Chrysanthemen, T a b  a k n  e k r o s e  v i r u s  und G u  r k e n  m o s  a i k v i r u s  
an Primeln und L i 1 i e n m o s a i k an Lilien. 

Die Meldungen iiber das Auftreten tierischer Schaderreger an Zierpflanzen 
zeigten kaum Besonderheiten. Im Laufe des Winters waren in den Gewachs
hausern oft Bekampfungen gegen B 1 a t  t 1 a u  s e und S p i n n  m i  1 b e  n not
wendig. In einigen Fallen wurde iiber eine unzureichende Wirkung organischer 
Phosphorverbindungen gegen Blattlause geklagt. Der Einsatz von Temik oder 
Lindan + DDT war dann erfolgreich. Im Nordrheingebiet konnte jedoch gelegent
lich auch eine Resistenz gegen Lindan + DDT beobachtet werden, die sich mit 
Phosphorsaureestern brechen liefl. Ab Mai nahm dann auch der Blattlausbesatz 
bei den Freilandkulturen zu und hatte .besonders bei Rosen und Chrysanthemen 
Bedeutung. Auch durch Spinnmilben wurden vor allem. Rosen und Chrys
anthemen, jedoch auch Nelken, Gladiolen, Primeln u. a. starker beeintrachtigt. -
An Topfkulturen vereinzelt starkerer Befall durch W u r z e 11 a u  s e. - An 
vielen Ziergewachsen entstanden Schaden durch Sc h i  1 d 1 a u  s e , deren Be
kampfung mitunter gleichfalls keinen ausreichenden Erfolg brachte, vor allem 
an Nadelholzern auch durch W o  11- und S c  h m i  e r l  a u  s e. - M o t t  e n
s c h i 1 d 1 a u  s e in Westfalen z. T. ungewohnlich stark an Rhododendron und 
anderen Zierpflanzen, in Nordwiirttemberg verschiedentlich an Unterglas
kulturen. Bekampfung oft schwierig, in Westfalen mit Temik erfolgreich. -

W e i c h  h a  u t m i  1 b e n  vor allem an Cyclamen, gelegentlich auch an Kalanchoe, 
Gloxinien, Saintpaulien, Aralien u. a. Im Nordrheingebiet gingen Rhododendron
veredelungen infolge star ken Befalls nicht an. In Nordbaden entstanden in einem 
Falle schwere Qualitatsminderungen an Rochea coccinea. - W u r z  e 1 m i  1 b e  n 
schadeten in Westfalen gelegentlich an Aechmeen, Gladiolen, Chrysanthemen 
u. a., im Weser-Ems-Gebiet vereinzelt stark an Treibtulpen. - Bemerkenswerter
Th r ip s  -Befall wurde u. a. an Gladiolen (Weser-Ems, Rheinland-Pfalz; dort
,,ungeheuer stark", z. T. an zugekauften Knollen aus Norddeutschland); Nelken
(vereinzelt in Hannover), Cyclamen (auflergewohnlich grofle Schaden in Nord
baden) und Asparagus (gelegentlich stark in Rheinland-Pfalz) festgestellt. -

Chrysanthemen litten vielfach unter B 1 a t  t w a n  z e n  (Rheinhessen, Nord-
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wilrttemberg), Rosen unter Z i k a d  e n  (Nordrhein, Rheinland-Pfalz) und 
BI a t  t w e  s p e n. Letztere in Rheinland-Pfalz ortlich so stark, daB die meisten 
Straucher vollig entlaubt wurden. - Im Bezirk Trier muBten in einem Falle 
Bekampfungen gegen eine Kleinzikade an Rhododendron durchgeftihrt werden. -
J a p a n i s c h e G e w a c h s h a u s h e u s c h r e c k e erstmalig und heftig an 
Petuniensamlingen in einem Pfalzer Jungpflanzenbetrieb. - Im Nordrheingebiet 
an Iris vereinzelt starkes Auftreten der K 1 e i n  e n  N a  r z i s  s e n  f 1 i e g e. -
Durch die zunehmende Verwendung torfreicher Substrate wird im Zierpflanzen
anbau das Vorkommen der T r a u  e r  m il c k  e n  sehr begilnstigt. Gr6Bere 
Schaden gab es an vielen Zierpflanzenarten, vor allem an Euphorbien, Cyclamen, 
Poinsettien, Saintpaulien. - D i c k  m a u  l r il B 1 e r  und ihre Larven schadeten 
an Cyclamen (in Rheinland-Pfalz in einem Falle etwa 5°/o Verlust), Kalanchoe 
(vereinzelt stark im Weser-Ems-Gebiet), Ph alaeno psis (Qualitiitsbeeintiichti
gungen <lurch FraB an den Blilten in Rheinhessen), Echeverien, Rosen unter Glas, 
Azaleen u. a. - B 1 a t  t ii 1 c h e n  z. T. stark an Elatior- und Lorraine-Begonien, 
Saintpaulien, Gloxinien, Calceolarien, Primeln, Hortensien, Chrysanthemen, 
Lilien und Farnen, S t e n  g e 1 a 1 c h e n  an Hortensien (vereinzelt groBe Ausfalle 
in Rheinland-Pfalz) und Nelken, W u r z  e 1 g a 1.1 e n  a 1 c h e n  an Pelargonien 
(starke Schiiden an Mutterpflanzen im Weser-Ems-Gebiet), Rexbegonien (in 
Nordwilrttemberg wahrscheinlich durch den wiederholten Anbau von Mutter
pflanzen auf der gleichen Flache begilnstigt), Chrysanthemen (in einem Nier
steiner Betrieb erstmals an dieser Kultur festgestellt), Cyclamen, Saintpaulien, 
Lobelien u. a. - In Weser-Ems an Calathe a mokay an a Schaden <lurch 
Me lo id o g y n e und den in Deutschland erstmals nachgewiesenen Ra do p h o  -
l us s i mi l is. - Pr a t y l e nc h us - Arten fanden sich an Maiblumen (Ham
burg, Weser-Ems), Chrysanthemen (im Weser-Ems-Gebiet sehr stark an Mutter
pflanzen von Chr ysanthe m um morifoli um) und Hortensien (Weser-Ems; in einem 
Falle sehr stark: 720 Alchen in 250 g Boden), nicht naher bezeichnete Nematoden 
an Knollenbegonien (60 °/o Ausfall an Importware in Nordbaden). 

12. Vorrats- und Materialschadlinge

Wegen der feuchten Nachsommer- und Herbstwitterung 1968 hatten die zur Ein
lagerung kommenden Gemilse und Hackfrilchte oft nur eine geringe Lagerfahig
keit. In den Lagern griffen die verschiedenen N a  B - u n d T r o c k e n  f a  u 1 e n  
bei Kartoffeln rasch um sich. Je nach Sorte waren die Ausfalle unterschiedlich 
groB. Vielfach trugen auch hohere Mietentemperaturen zur beschleunigten 
Faulnis bei, ebenso zu einem vorzeitigen A u s  k e i m e n  der Knollen, das teil
weise trotz Verwendung von Keimhemmungsmitteln erfolgte, weil eine not
wendige zweite Behandlung im Februar unterblieben war. - Bei eingelagertem 
Kernobst wurde haufig S t i p p  i g k e i t  festgestellt, daneben G lo e o s p o r  i u m  -
und K e r n  h a u  s f  a u  1 e. Die Ausfalle durch Gloeosporium betrugen im Boden
seegebiet bis Ende November bereits bis zu 25'0/o; durch Kernhausfaule muBten 
in der sudlichen Oberrheinebene bei ,Cox Orangen Renetten' bis zu lO j)/o Abgange 
hingenommen werden. 

Starker Besatz der ausgekeimten Speisekartoffeln mit K e 11 e r  1 a u  s e n  wurde 
aus Kurhessen gemeldet. - Auf Getreidespeichern und Kornboden, hauptsiich
lich in bauerlichen Betrieben, haufig hoher Besatz mit K o r n  k ii f e r n  und 
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G e t  r e  i d  e p 1 a t  t k a f e r n. In Hannover zeichnete sich ein starkeres Vor
kommen in aus. Holz hergestellten Silos ab. Gegen Ende des Sommers wurde 
vielfach ilber einen starken Anstieg der Kornkaferverseuchung berichtet, der 

offenbar durch die langanhaltende Warmeperiode ausgelost worden war. - In 
Weser-Ems und im Nordrheingebiet auch verschiedentlich Befall durch den 
G e t  r e  i d  e s c h m  a 1 k a f e r  , meist mit dem Kornkafer vergesellschaftet, 

gelegentlich jedoch auch allein ohne diesen. - L e i s t e n  k o p  f p 1 a t  t k a f e r  

vereinzelt starker in Weser-Ems und Westfalen, S c h w a r z e r  G e t  r e  i d  e -

n a g  e r  in Westfalen. - Me h 1 k a f e r  haufiger in Kurhessen, ortlich stark in 

Rheinland-Pfalz und Bayern (in der Oberpfalz in einem Betrieb nach unzulang
lichem Umbau alterer Gebaude fur eine intensive Hilhnerhaltung). - Aus Kur

hessen, Niedersachsen und Westfalen kamen Meldungen ilber den Besatz mit 
R e i s  m e  h 1 k a f e r n. Das Pflanzenschutzamt Hannover gab an, daB Reismehl

kafer und Getreideplattkafer in den letzten Jahren haufiger zu finden sind und 

vermutlich immer wieder mit Futtermitteln eingeschleppt werden. - Einzel

meldungen lagen vor ilber das Auftreten von D i e b k  a f e r n  (Hamburg, 

Bremen), B r o  t k a f e r n  (Hamburg, Rheinland-Pfalz), S p e c k k a f e r n  (Ham

burg, Westfalen, Kurhessen), Me s s i n g  k a f e r n (N ordrhein-Westfalen, Nord
wilrttemberg), Te p p  i c h k a f e r n  (Westfalen), P e 1 z k a f e r n  (westliches 

Niedersachsen). - In Westfalen in bauerlichen Anwesen wiederholt Massenver
mehrung von S c  h i m  m e  1- und Mo d e r  k a f e r n ,  die auch oft in Wohnraume 

eindrangen und dort sehr lastig wurden. Bemerkenswert war ein Vorkommen 

des G 1 a n  z e n d s  c h w a r z e n  G e t  r e  i d e s  c h i m m  e 1 k a f e r  s in Hilhner
stallen, wo die Kafer und ihre Larven die Isolierplatten aus Hartschaummaterial 

zerstorten. - Weitere Einzelmeldungen betrafen das Vorkommen von P o c h -

k a f e r n  (Hamburg, Westfalen), B o h r  k a f e r n  (Westfalen; es handelte sich 
um eine tropische Art, die mit Kistenholz eingeschleppt worden war und ver
nichtet werden konnte), H a u s  b o c k k a f e r n  (Kurhessen; in Bremen auf einem 
Holzlagerplatz im Splint tropischen Stammholzes). - Zusammen mit Kornkafern 

richteten auch K o  r n m  o t t e n  in Getreidevorraten oftmals gr6Bere Schaden 
an (vor allem aus Wilrttemberg, gelegentlich auch aus Schleswig-Holstein, Kur

hessen und Rheinland-Pfalz erwahnt). - In Kurhessen und im Nordrheingebiet 

vereinzelt auch starker Me h 1 m o t t e n  befall. - In einem kakaoverarbeitenden 

Betrieb in Bremen hatten sich in den Produktionsgangen die D 6 r r o b s t m o t t e 

und die K a  k a o m o t t e festgesetzt. - Feucht eingelagertes Getreide war 

gelegentlich Ausgangspunkt einer starkeren Mi 1 b e n  verseuchung in Speichern 
und Wohnraumen. In Unterfranken wurde ilber eine gemeinsam genutzte 

Schrotmilhle die Me h 1 m i  1 b e in verschiedene Betriebe eines Schweinemast

ringes verschleppt. - In Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen wurden 
S c  h 1 a m  m f 1 i e g e n  larven in vielen Wohn- und Wirtschaftsgebauden sehr 

lastig. 



2. Im Jahre 1969 auf Bundesebene erlassene Rechtsvorschriflen

Zusammengestellt In der Dienststelle fur Grundsatzfragen, Berlin-Dahlem 

Leiter: Wiss. Oberrat Dr. Ludwig Q u a n t z 

P f l a n z  e n  s c h u tz -K o s t  en g e  s e t  z. 
Vom 26. August 1969. 
(Bundesgesetzblatt - Teil I -, Nr. 86 vom 30. August 1969, S. 1406.) 
(Amtl. Pfl.schutzbest. N.F. 29, Nr. 4, S. 174.) 

Das Gesetz regelt die Kostenerhebung fiir die Amtshandlungen der Biologischen 
Bundesanstalt bei der Priifung und Zulasslmg von Pflanzenschutzmitteln sowie 
der Behorden und Stellen des Pflanzenschutzdienstes, soweit sie in der Pflanzen
beschau bei der Ein- und Durchfuhr tatig werden. Im Rahmen der Zulassungs
priifung werden insbesondere die Gebilhren je Prilfstelle und die Zahl der 
Prilfstellen fiir die einzelnen Prilfgegenstande . bei der Wirksamkeitsprilfung 
sowie bei <ler Prilfung der Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch und 
Tier festgesetzt. 

V e r o r d n u n g  il b e r  d i e  P r il f u n g  u n d  Z u l a s s u n g  
v o n  P f l a n z  e n  s c h u t  z m i t t  e 1 n. Vom 4. Marz 1969. 
(Bundesgesetzblatt - Teil I -, Nr. 19 vom 7. Marz 1969, S. 183; Ministerialblatt 
des Bundesministers fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Nr. 6 vom 
20. Marz 1969, S. 32.)
(Amtl. Pfl.schutzbest. N.F. 28, Nr. 4, S. 155.)

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Pflanzenschutzgesetzes vom 10. Mai 1968 werden 
nahere Bestimmungen ilber die Regelung des Zulassungsverfahrens erlassen. Zu 
den nach § 7 Abs. 3 Nr. 8 des Pflanzenschutzgesetzes fiir die Beurteilung des 
Pflanzenschutzmittels erforderlichen Unterlagen gehoren Versuchsberichte ilber 
die Wirksamkeit als Pflanzenschutzmittel, Angaben ilber die Auswirkungen auf 
die Gesundheit von Mensch und Tier und ilber das Verhalten, insbesondere ilber 
Abbau und Rilckstande auf und in Pflanzen, Pflanzenerzeugnissen, Boden und 
Gewassern sowie Angabe von Analysenmethoden. Weitere Bestimmungen be
treffen die Aufmachung der Versuchsproben sowie Termine und Umfang der 
Zulassungsprilfung. Dern Sachverstandigenausschufl nach § 8 Abs. 3 des Pflanzen
schutzgesetzes, der aus 30 Mitgliedern besteht, milssen Vertreter der Biologischen 
Bundesanstalt, des Bundesgesundheitsamtes und des Pflanzenschutzdienstes an
gehoren, Vertreter weiterer Facheinrichtungen konnen berufen werdeh. Mitglied
schaft, Vorsitz, Beschluflfahigkeit und Hinzuziehung zusatzlicher Sachverstandiger 
finden ihre Regelung. 

N e u n t e  Ver o rdn u n g  z u r  An d e r u n g  d e r  P f l a n z e n b e sch a u
v e r  o r  d n u n  g. Vom 16. April 1969. 
(Bundesgesetzblatt - Teil I-, Nr. 32 vom 22. April 1969, S. 306.) 
(Amtl. Pfl.schutzbest. N.F. 29, Nr. 2, S. 50.) 
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Die Liste der Einla13stellen fur die Pflanzenbeschau als Anlage 9 der Pflanzen
beschauverordnung wird aufgehoben und ihre gesonderte Bekanntmachung auf 
Grund des § 21 des Pflanzenschutzgesetzes vorgesehen. 

Z e h n t e  V e r o r d n u n g  z u r  An d e r u n g  d e r  P f l a n z e n b e s c h a u 
v e r  o r  d n u n  g. Vom 16. Oktober 1969. 
(Bundesgesetzblatt - Teil I-, Nr. 110 vom 18. Oktober 1969, S. 1884; Ministerial
blatt des Bundesministers fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Nr. 21 
vom 11. November 1969, S. 180.) 
(Amtl. Pfl.schutzbest. N.F. 30, Nr. 1, S. 4.) 
Fiir die Einfuhr von Wirtspflanzen des Feuerbrandes (Erwinia amylovora (Burrill] 
Winslow et al.) aus Landern, die von Feuerbrand befallen sind oder in den letzten 
filnf J ahren befallen waren, sind neue Vorschriften angefilgt. Die Anbauflachen 
der Pflanzen milssen im Umkreis von 20 km seit zwei Jahren frei von der Krank
heit gewesen sein und nebst ihrer unmittelbaren Umgebung seit Beginn der 
vorletzten abgeschlossenen Vegetationsperiode amtlich ilberwacht und frei be
funden worden sein. Als Wirtspflanzen gelten die Gattungen Cotoneaster Ehrh., 
Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., 
Pyrus L. und Sorbus L. (aufler Frilchten, Samen, Schnittblumen und Bindegriln). 

B e k a n n t mac h u n g  d e r  E i n l a 13 s t e l l e n
f ii r -d i e P f 1 a n z e n b e s c h a u. 
Vom 22. April 1969. 
(Bundesanzeiger, Nr. 76 vom 23. April 1969, S. 1.) 
(Amtl. Pfl.schutzbest. N.F. 29, Nr. 2, S. 51.) 
Die Liste enthalt die Zolldienststellen, bei denen Schadorganismen sowie Pflanzen, 
Pflanzenerzeugnisse oder sonstige Gegenstande, die Trager bestimmter Schad
organismen sind oder sein konnen, zur Einfuhr oder Durchfuhr abgefertigt 
werden. Die bei den einzelnen Stellen vorhandenen Entseuchungs·moglichkeiten 
sind angegeben. 

V e  r o r d n u n g z u r A u  f h e b u n g v o n Vo r s c h r i f t e n 
z u r B e k  a m p  f u n  g d e s  K a r t  o f f  e 1 k a f e r  s. Vom 7. August 1969. 
(Bundesgesetzblatt - Teil I -, Nr. 73 vom 12. August 1969, S. 1086.) 
(Amtl. Pfl.schutzbest. N.F. 29, Nr. 4, S. 188.) 
Durch die Verordnung sind die Neunte Verordnung zur Abwehr des Kartoffel
kafers vom 22. April 1941 (Reichsgesetzblatt I, S. 227) und sechs Landerverord
nungen zur Bekampfung des Kartoffelkafers aufgehoben worden. 

V i e r  t e B e k a n  n tm a c h u n g  ii b e r  k r e  b s r e s i s  t e n  t e 
K a  rt o f f  e 1 s o r t  e n. Vom 3. Juni 1969. 
(Bundesanzeiger, Nr. 105 vom 12. Juni 1969, S. 2; Ministerialblatt des Bundes
ministers fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Nr. 12 vom 23. Juni 1969, 
s. 117.)
(Amtl. Pfl.schutzbest. N.F. 29, Nr. 4, S. 185.)
Aus der Reihe . der gegen Rasse 1 des Kartoffelkrebserregers resistenten 
Kartoffelsorten heben sich die Sorte ,Saphir' durch Resistenz gegen die Rassen 1, 
6, 8 und die Sorten ,Tondra', ,Erdkraft' und ,Forte' durch Resistenz gegen die 
Rassen 1, 2, 6, 8 heraus. 
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Ve ro r d n u n g  il b e r  d i e  Ve r w e n d u ng v o n  Sch w e f e l d ioxi d 
(Sch w e f e l d ioxi d-Ve ro r d n u n g ). Vom 13.August 1969. 
(Bundesgesetzblatt - Teil I-, Nr. 83 vom 27. August 1969, S. 1326.) 
(Amtl. Pfl..schutzbest. N.F. 30, Nr. 1, S. 6.) 
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Der Zusatz von Schwefeldioxid, schwefliger Saure, Natriumsulfit und weiteren 
Schwefelv erbindungen bei der Herstellung und Zubereitung bestimmter Lebens
mittel wird unter Festsetzung der Reinheitsanforderungen und der Hochstmengen 
zugelassen und geregelt, desgleichen ihre Verwendung als technische Hilfsstoffe. 
Vorschriften ilber die Kenntlichmachung werden gegeben, desgleichen ilber die 
Etikettierung der Packungen und Behaltnisse der genannten Stoffe. 

Weitere Bestimmungen andern die Fruchtbehandlungsv erordnung vom 19. De
zember 1959 und betreffen unter anderem die Kenntlichmachung behandelter 
Zitrusfruchte. 

S ech s t e  Ve ro r d n u n g  z u r  An d e r u n g  d e r  D il n g e m i t t e l 
v e r  o r d n  u n g. Varn 3. Juni 1969. 
(Bundesgesetzblatt - Teil I-, Nr. 45 vom 11. Juni 1969, S. 483.) 
(Amtl. Pfl.schutzbest. N.F. 29, Nr. 4, S. 18.) 

Aus der Neufassung der erganzten Anlage zur Dilngemittelv erordnung sind die 
Vorschriften ilber Calciumdilnger- und Magnesiumdilngerlosungen zur Blatt
diingung und zur Fruchtbehandlung sowie die Erweiterung der Liste der Wachs
tumsregler um Stecklingsbewurzelungsinittel und Fruchtbeeinflussungsmittel zu 
erwahnen. 
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Leiter: Reg.-Dlrektor Priv.-Doz. Dr. Rolf D i e r  c k  s 

1. Oberblick

Ein spii.ter Vegetatlonsbeginn sowie ein ilberwiegend warmer und trockener 
Sommer und Herbst kennzeichnen den Witterungsverlauf des Jahres 1969. Die 
anhaltende Trockenheit der Sommermonate filhrte auf leichteren Boden zu 
Trockenschii.den bei Mais und Hackfrilchten. 
Im Getreidebau kam es witterungsbedingt selten zu gri:H3eren Schii.den. Der Befall 
sowohl mit Bodenparasiten als auch mit Blatt- und Ahrenkrankheiten blieb im 
allgemeinen gering. Bemerkenswert war ein ortlich begrenzter starker B 1 a t  t -
1 a u  s befall der Weizeniihren. Die Anwendung von Spezialherbiziden gegen 
S c h a d  g r  ii s e r  nahm weiterhin zu; offenbar ist jedoch der Umfang der F 1 u g 
h a f e r  bekiimpfung noch unzureichend. Der Befall des Maises durch M a i s  -
b e  u 1 e n  b r a n d  !ag allgemein deutlich niedriger als im Vorjahre. Auch der 
Fr i t  f 1 i e g e n  befall hatte keinen EinfluB auf das Ertragsgeschehen. In Nieder
bayern trat ein neuer Maisschii.dling auf, der M a i s  b o h  r e  r (Hydroecia

micacea), der an den Hopfengii.rten benachbarten Maisreihen z. T. Totalschaden 
verursachte. 
Der Befall der Kartoffeln mit Phy top h t ho r a war durch die herrschende 
Sommertrockenheit allgemein gering und wurde nur bei spateren Sorten von 
Bedeutung. Gebietsweise zeigten sich jedoch erhebliche Ausfii.lle mit nachfolgend 
schlechter Haltbarkeit im Lager. 
Im Frilhjahr wurden bei Ruben ilber ganz Bayern erhebliche Ausfii.lle durch die 
,,E i n s  c h n il r u n g s  - und U m  f a 11 k r a n k  h e  i t" festgestellt. Diese mit 
hoher Wahrscheinlichkeit auf extreme Hitzeeinwirkung zurilckzufilhrende Er
scheinung wurde vielfach durch Herbizidschaden ilberlagert, die ebenfalls auf den 
extremen Wetterablauf zurilckzufilhren sind. Der Befall durch Krankheiten und 
Schadlinge hielt sich im ilblichen Rahmen. 
Der sich bereits im Herbst 1968 ankilndigende hohe K 1 e e k r e  b s befall filhrte 
in den Mittelgebirgslagen und im sildlichen Bayern zu schweren Bestandesaus
dilnnungen bei Rotklee, die in einzelnen Fallen bis zu 40 °/o geschatzt werden 
muBten. Dagegen konnte sich der Kleekrebs im Herbst 1969 vor dem frilhen 
Wintereinbruch Anfang Dezember nicht mehr entwickeln. 

• Zugleich fur die Spezialberater fur Pflanzenschqtz der 7 Regierungsbezirke Bayerns.
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Im Obstbau war ein mittleres Auftreten des A p f e I w i c k  I e r  s sowie eine 
weitere Zunahme des Befalls mit der K i r s c h  f r  u c h t f Ii e g e festzustellen. 
Offensichtlich begilnstigt das vielfach zu beobachtende Hangenlassen vermadeter 
Kirschen den Kirschenschadling. 

Im Gemilsebau ist der K o  h If Ii e g e n  befall der Kohlbestande hervorzuheben, 
zu dessen Abwehr billige Verfahren fehlen. So unterbleibt eine Bekampfung auf 
dem Feld in der Regel. 

Auffallend war im Zierpflanzenbau ein sehr verbreiteter·Befall von Juniperus, 
Chamaecyparis und Thuja mit Ka b a t i e l la. 

2. Organisation und Personalverhaltnisse

a) Organisation

Die Gruppe III (Pflanzenschutz) der Bayerischen La.ndesanstalt war im Berichts
jahre wie folgt gegliedert:

Grup p enleiter: Reg.-Direktor Priv.-Doz. Dr. Rolf D i e r k s

R efe r a t  G a: A uile n s t e l l e  fur Pfl a n z e n schu t z, Wti r z b u rg 
Auilenstellenleiter: Oberreg.-Rat Dr. Fritz Wa g n e r  

Sachgebiet 1: Allgemeiner Pflanzenschutz 
Sachgebietsleiter: Oberreg.-Rat Dr. Fritz Wa g n e r

Sachgebiet 2: Pflanzenschutz im Wein- und Obstbau, Frostschutz 
Sachgebietsleiter: Oberreg.-Rat Dr. Wilhelm K a  u f ho 1 d 

R efe r a t  Gb: S t a a t l iche V o g e l schu t z wa r t e  G a r m i sch
P a r t e n k i rche n 
Dienststellenleiter: Oberreg.-Rat Dr. Einhard Be z z e 1 

R efe r a t  Ge: V e r s uchs b e t r i e b  Nym p he n b u r g
Gartenverwalter Andreas A r n d t  

A b t e i l u n g  1: P r a k t i sche r Pfl a n z e n schu t z
Abteilungsleiter: Oberreg.-Rat Klaus Kon i g

R efe r a t  a: Warn- und Meldedienst 
Referatsleiter: Reg.-Rat Alfred O b s t

R efe r a t  b: Getreidekrankheiten, Unkrautbekampfung 
Referatsleiter: Reg.-Direktor F. H i n k e  (bis 30. 9.) 

R e f e r a t c: Hackfrtichte, Futter-, Handelsp flanzen 

R efe r a t  d: Obst- und Gartenbau 

Referatsleiter: Oberreg.-Rat Klaus Kon i g

Referatsleiterin: Dip l.-Landw. Kristel Tr oja n 

R efe r a t  e: Nagerbekampfung, Vorrats-, Holzschutz 
Referatsleiter: Oberreg.-Rat Dr. Herbert Br a n d t

A b t e i l u n g  2: Db e r wachu n g  u n d  Pfla n z e n b e scha u 
Abteilungsleiter: Reg.-Direktor Dr. Norbert M a  11 a c h 



Bayerische Landesanstalt Miinchen 

R e f e r  a t  a: Bekampfungsma13nahmen, Obstvirosen, Bienenschutz 

63 

Referatsleiter: Reg.-Direktor Dr. Norbert M a  11 a c h 

R e f e r a t b: Amtliche Pflanzenbeschau - Ausfuhr 
Referatsleiter: Dipl.-Landw. Kurt K a r s t e n

R e f e r a t c: Amtliche Pflanzenbeschau - Einfuhr 
Referatsleiter: Hauptsachv. Landw.-Insp. Klemens K a h  1 e r  t 

R e f e r a t d: Bisamilberwachung 
Referatsleiter: Bisamhauptjager Johann S i  e Is k i 

R e f er a t  e: Nematodenbekampfung (Sitz Neuburg/Donau) 
Referatsleiter: Oberreg.-Rat Dr. Paul B e h r i n g e r

A b t e i l u n g  3: A m t l ic h e  M i t t e l- u n d  G e r a t e p r il f u n g

Abteilungsleiter: Oberreg.-Rat Dr. Gerhard We i g a n d

R e f e r a t a: Mittelprilfung 
Referatsleiter: Oberreg.-Rat Dr. Gerhard Weig a n d  

Sachgebiet Hopfenbau 

R e f e r a t b: Gerateprufung 

Sachgebiet Hopfenbau 

Sachgebietsleiter: Landw.-Oberinsp. Hans L i e b  I 

Referatsleiter: Landw.-Oberinsp. Franz Z a u  f a  11 

Sachgebietsleiter: Landw.-Oberinsp. Hans L i e b  I 

R e f e r a t c: Toxikologie, Immissionen und Rilckstande 

Referatsleiter: Reg.-Assessor Dr. Peter W a 11 no f er 

Abt e i I u n g 4: Zo o I o g i e 

Abteilungsleiter: Dr. Ferdinand Sc h e r  n e y 

R e  f e r a t a: Biologische Schadlingsbekampfung 

Referatsleiter: Dr. Ferdinand Sc h e r  n e y 

R e f e r  a t  b: Integrierte Bekampfungsverfahren 

R e f e r a t c: Sonstige zoologische Probleme 

Referatsleiter: Dr. Eckhard N a t  on 

Referatsleiter: Dr. Herbert P. M il 11 e r

A b t e i l u n g  5: B o t a n i k  u n d  N e m a t o l o g i e

Abteilungsleiter: Oberreg.-Rat Dr. Fritz Spr a u  

R e f e r a t a: Mykologie und Fruchtfolgeprobleme 

Referatsleiter: Reg.-Direktor Priv.-Doz. Dr. Rolf D i e rc k s 

R e f e r a t b: Bakteriologie und Virologie 

Referatsleiter: Oberreg.-Rat Dr. Fritz Spr a u  

R e f e r  a t  c: Nematologie 

Referatsleiter: Oberreg.-Rat Dr. Fritz S p r a u
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S p e z i a l b e r a t e r  f u r  Pf l a n z e n s ch u t z  be i d e n  R e g i e r u n g e n  

Oberbayern: Oberreg.-Landw.-Rat Dr. Hans Ke e s  

Niederbayern: Dipl.-Landwirt Dr. Franz W a g n e r  

Oberpfalz: Oberreg.-Landw.-Rat Franz G r a f  H o y  o s 

Oberfranken: Dipl.-Landwirt Bernhard R i ch t e r  

Mittelfranken: Landw.-Rat Gunter Kr u m  r e  y 

Unterfranken: Oberreg.-Landw.-Rat Dr. Erich K 1 e in 

Schwaben: Landw.-Ass. Dr. Hans H e u s e r  

b) Personalverhaltnisse

(Zahl der Beamten jeweils eingeklammert) Stand 31. 12. 1969

Wissenschaft- Technischer 
Verwaltung 

licher Dienst Dienst 

Landesanstalt 15 ( 7) 25 ( 1) 8 

AuI3enstelle Wilrzburg 2 ( 2) 2 ( 1) 2 

Vogelschutzwarte 1 ( 1) 2 1 

Pflanzenbeschau 
Einfuhr 

15 ( 2) 3 

Bisambekampfung 12 

N ematodenbekampfung 1 ( 1) 4 ( 1) 2 

Spezialberater 
7 ( 5) 15 ( 7) 4 

fur Pflanzenschutz 

Landwirtschaftsamter 139 

Summe 26 (16) 214 (12) 20 

davon auf Bundesmittel 3 

In den Ruhestand trat Reg.-Direktor Fritz Hi n k e  (30. 9. 1969). 

3. Ausbildung von Fachkraften fur den Pflanzenschutz

Sonstige ( ohne 
Raumpflege) 

12 

1 

12 

25 

Auf Grund der Ausbildungsvorschriften fur den gehobenen und hoheren land
wirtschaftlichen S taa t s  di e n s t wurden 14 Referendare der Fachrichtung
Pflanzenbau und Betriebswirtschaft sowie 31 Inspektorenanwarter in alle
Arbeitsgebiete des Pflanzenschutzes durch Vortrage der Abteilungs- und
Referatsleiter sowie auf Flihrungen, durch Ubungen und praktische Mithilfe im
Versuchswesen eingefiihrt. In ahnlicher Weise wurden 4 ,,Counterparts" aus
Entwicklungslandern ausgebildet. - Die Mitarbeiter der Gruppe Pflanzenschutz
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beteiligten sich mit Referaten an verschiedenen Schulungstagungen fiir das 
technische Personal der L a n d  w i r t  s c h a f t  s a m  t e r. - Um die wichtigsten 
Grundsatze des integrierten Pflanzenschutzes auch im Unterricht der Landwirt
schaftsschulen zu verankern, fand auf Anregung des Beraterseminars Dachau in 
jedem Regierungsbezirk durch die Gruppe Pflanzenschutz ein eintagiger Ein
fuhrungslehrgang statt. 

Auf dem Gebiete der P f 1 a n z e n  b e s c h a u wurden fur die Einfuhr in 7 Lehr
gangen 14 Sachverstandige (11 fiir bayerische Dienststellen, 1 fiir das Pflanzen
schutzamt Kassel und 2 im Rahmen der Entwicklungshilfe) ausgebildet, fiir die 
Ausfuhr in 3 Kursen 13 Sachverstandige (12 fur bayerische Dienststellen und 1 im 
Rahmen der Entwicklungshilfe). 

In der B i s a m b e k a m p f u n g s t e c h n i k wurden 43 neu zugelassene Bisam
fanger ausgebildet. 110 bereits frilher zugelassene Karteninhaber wurden zu ihrer 
Fortbildung in der Befallserkundung und Bekampfungstechnik geschult. Aus 
dem Personenkreis der zur Bekampfung Verpflichteten (§ 2 BisamVO) wurden 
72 Personen, insbesondere Teichwirte und. Angehorige von Wasserwirtschafts
amtern und -verbanden, im Bisamfang unterwiesen. 

Die Spezialberater fur Pflanzenschutz waren an den von den Landwirtschafts
amtern ihrer Dienstbezirke veranstalteten Schulungstagungen fiir Pflanzen
schutz-, Spritz- und Baumwarte beteiligt, z. T. auch an Vorbereitungskursen fiir 
die sog. Giftprtifung. 

Fur die Fortbildung aller Krafte des bayerischen Pflanzenschutzdienstes wurden 
von der Gruppe Pflanzenschutz, wie alljahrlich, wieder 2 mehrtagige D i e n s t 
b e s  p r e  c h u n g  e n  (Neuburg/Donau und Mtinchen), fiir das technische Personal 
der Landwirtschaftsamter von den Spezialberatern fiir Pflanzenschutz der 
Regierungen unter Mitwirkung der Gruppe Pflanzenschutz die traditionellen 
Schulungstagungen durchgefuhrt. Bei allen diesen Tagungen diente ein Nach
mittag der Aussprache mit Vertretern der Industrie, um die Beratung im 
chemischen Pflanzenschutz abzustimmen. Die enge Koordinierung beider Tatig
keitsbereiche, namlich Pflanzenschutzdienst und Industrieberatung, hat sich als 
dringend notwendig und auch bisher als sehr erfolgreich erwiesen. 

Der Fortbildung von F ti h r u n g s  k r ii f t  e n  des bayerischen Pflanzenschutz
dienstes diente auch eine zweitagige Studienfahrt nach Leverkusen, wo 
Forschungslaboratorien und Versuche der Farbenfabriken Bayer AG besichtigt 
wurden. 

Vom Gruppenleiter wurden an der Fakultiit fiir Landwirtschaft und Gartenbau 
der Technischen Hochschule Mtinchen in Weihenstephan folgende Vorlesungen 
und Dbungen gehalten: im Wintersemester 1968/69 Pflanzenpathogene Viren, im 
Sommersemester 1969 Praktischer Pflanzenschutz und Phytopathologisches 
Seminar, im Wintersemester 1969/70 Pflanzenpathogene Viren und Praktischer 
Pflanzensch u tz. 

4. Tagungen und Besucher

Leiter und Mitarbeiter der Gruppe Pflanzenschutz sowie die Spezialberater fiir 

5 
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Pflanzenschutz der Regierungen nahmen - z. T. mit Vortragserstattung - an 
verschiedenen F a  c h t a g un g e n  , A u s  s c h u 13 s i t  z u n g e n  und dgl. auf 
Landesebene, in anderen Bundeslandern und im Ausland teil. 

Im Auftrage der OECD, Paris, war der Gruppenleiter vom 15. bis 30. 5. 1969 in 
Jugoslawien, um den dortigen Pflanzenschutzdienst zu beraten. Der Besuch 
erstreckte sich auf zahlreiche Institute, Landwirtschaftsstationen, Agro-Kombi
nate, Genossenschaften und auch Privatbetriebe in der Vojvodina, in Kroatien 
und Slowenien und liefl einen z. T. iiberraschend fortschrittlichen Entwicklungs
stand, insbesondere auf herbizidem Sektor, erkennen. Ferner beteiligte er sich 
auf Einladung von Prof. Dr. F. B era n (Wien) an einem Podiumsgesprach der 
osterreichischen Arbeitsgemeinschaft fiir Pflanzenschutz in Wien. 

Auch im Berichtsjahre interessierten sich wiederum zahlreiche Einzelpersonen 
und Studiengruppen aus dem In- und Ausland fiir die Arbeiten und Ein
richtungen der Gruppe Pflanzenschutz der Bayerischen Landesanstalt. 

5. Warn- und Meldedienst

Weiterhin bewahrt haben sich die alljahrlichen Prognosen fur B 1 a t  t 1 a u  s e im 
Pflanzkartoffel- und Riibenbau und fiir die Friihjahrsgeneration der R ii b e  n -
f 1 i e g e. Die Bedeutung des Warndienstes wachst angesichts der Mahnungen zur 
Schonung der Biozonose, dennoch ist das Ziel einer volligen Dezentralisation nur 
langsam zu erreichen. 

Folgende Zahlen charakterisieren die letztjahrige Arbeit: 

16 zentrale Hinweise, Lageberichte und Vorschauen, 9 davon iiber den 
Landfunk verbreitet, 

etwa 350 regionale und lokale Warnungen und Hinweise, meist zugleich auch in 
der ortlichen Presse veroffentlicht, 

iiber 500 Durchsagen mittels 15 telefonischer Anrufbeantworter. 

Der Phytprog-Dienst hat sich auch im dritten Jahre seiner groflraumigen 
Erprobung als ein niitzliches Hilfsmittel fiir den K r a u t  f a  u 1 e - Warndienst im 
bayerischen Kartoffelbau erwiesen, insbesondere dann, wenn als Warnkriterien 
zusatzlich Kleinklima, Bestandsentwicklung u. a. beriicksichtigt werden. 

Die M e  1 d e  d i e  n s t - Erhebungen werden erstmals nach einem einheitlichen 
Schema fiir das ganze Bundesgebiet durchgefiihrt. Wesentlichste Neuerung fiir 
Bayern ist die Zusammenfassung der Meldungen fiir insgesamt 14 Naturraume. 

6. Offentliche Aufklarung

Die nachfolgende Ubersicht zeigt den Umfang der pflanzenschutzlichen Offent
lichkeitsarbeit im Jahre 1969. 
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Anzahl 

Bayer. Landesanstalt 
fur Bodenkultur, 
Pflanzenbau und 
Pflanzenschutz 105 65 81 5 13 

Regierung von 
Oberbayern 158 70 83 77 46 

Regierung von 
Niederbayern 107 43 65 104 78 

Regierung der 
Oberpfalz 132 122 98 97 47 

Regierung von 
Oberfranken 92 49 101 53 32 

Regierung von 
Mittelfranken 109 33 100 71 84 

Regierung von 
Unterfranken 180 24 57 92 80 

Regierung von 
Schwaben 145 91 86 170 80 

Insgesamt 1 028 497 671 5 13 664 447 

* Die Angaben der Regierungsbezirke erstrecken sich auf die Tatigkeit der Spezial-
berater fur Pflanzenschutz und der Landwirtschaftsamter.

Erstmalig wurde in enger Zusammenarbeit zwischen dem Arnt fur angewandte 
landwirtschaftliche Betriebswirtschaft, der Gruppe Pflanzenschutz und der 
Gruppe Pflanzenbau eine Arbeitsbesprechung mit Leitem gr6Berer Betriebe 
Bayerns durchgefiihrt, die auf Grund eigener Initiative, angeregt durch nord
deutsche Erfahrungen, auf Teilflachen Weizenmonokultur als Mittel zur Ratio
nalisierung und Betriebsvereinfachung erproben wollen. 

Der Offentlichkeitsarbeit diente auch eine eintagige Besichtigung von Pflanzen
bau- und Pflanzenschutzversuchen auf dem Versuchsgut Puch der Landesanstalt 
durch die regionalen Geschaftsfi.ihrer des Verbandes ehemaliger Landwirtschafts
schiller sowie Vertreter des Beraterseminars Dachau und des Amtes fiir ange
wandte landwirtschaftliche Betriebswirtschaft. Im Vordergrund der abschlieBen
den Diskussion stand die Erorterung besserer Moglichkeiten, um neue, aktuelle 
Versuchsergebnisse der Praxis schnell zuganglich zu machen. In pflanzenschutz
licher Hinsicht interessierte besonders das Problem der Fruchtfolgeparasiten, 
deren Abwehr unter Anwendung klassischer Fruchtfolgeregeln heute nur noch 
selten durchfiihrbar ist. 
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7. Auski.infte und Beratung
Das Interesse an der Klarung pflanzenschutzlicher Fragen, wobei in weiterhin 
steigendem Mafle die der Unkrautbekampfung im Vordergrund stehen, welche 
von Beratern und Genossenschaften, aber auch von den Erzeugern selbst bis hin 
zum Kleingartner bei der Gruppe Pflanzenschutz und den Spezialberatern fur 
Pflanzenschutz der Regierungen milndlich oder schriftlich bzw. an Hand von 
Befallsmaterial vorgebracht werden, ist nach wie vor unvermindert hoch. Dabei 
handelt es sich keineswegs immer um haufiger wiederkehrende Fragen, vielmehr 
beansprucht im allgemeinen die Bestimmung von Schadensursachen, die Aus
kunfterteilung und die spezielle Beratung unter Beriicksichtigung der Grundsatze 
des integrierten Pflanzenschutzes einen erheblichen Teil der Arbeitskraft der 
Mitarbeiter. 

8. Oberwachungsaufgaben
a) Im Rahmen der V i r u s  k o n  t r o 11 e von Obstbaumen wurden insgesamt

89 Baumschulbetriebe mit 222 Quartieren kontrolliert. Die Zunahme von 20
Betrieben gegenilber dem Vorjahre ist darauf zuriickzufiihren, dafl sich im
Berichtsjahre wieder alle vom Bund deutscher Baumschulen anerkannten
Baumschulbetriebe einer freiwilligen Viruskontrolle durch den Pflanzen
schutzdienst unterstellt haben. Es wurden 556 831 Obstbaume visuell auf Virus
erkrankungen untersucht, dabei wurden 1617 Symptomtrager ( = 0,3 °/o) fest
gestellt, die samtlich vernichtet worden sind.
Ferner wurden je 20 Siiflkirschen- und Apfelmutterbaume zur Uberpriifung
ihres Gesundheitszustandes in den Freilandtest aufgenommen.

b) Die K o n  t r o 11 e v o n  Exp o r t  b e t  r i e b e  n im Rahmen der Amtlichen
Pflanzenbeschau - Ausfuhr - umfaflte 11 Holzhandlungs- und 6 Gartenbau
betriebe.

c) In 9 anerkannten Zierpflanzenbetrieben der Sondergruppe Azerka, Stauden,
Jungpflanzen und Cyclamenziichter wurden wiederum p h y t o  s a n  i t  a r e
K o n  t r o 11 e n  durchgefiihrt.

d) Die sich aus der VO zur Bekampfung des K a r t  o f f  e 1 k r e b s e s ergebende
Uberwachungstatigkeit wurde fortgesetzt.

e) Von allen Kartoffelvermehrungsschlagen sind Bodenproben gezogen und auf
Zysten des K a r t  o f f  e 1 n e m a t o d e  n untersucht worden. Die Zahl der in
diesem Zusammenhang und im Rahmen der Flurbereinigung untersuchten
Bodenproben belief sich auf 116 926. Befallen waren 13 974 Proben. Au£ Grund
dieser Bodenuntersuchungen muflten 807 ha als befallen und 672 ha als ge
fahrdet erklart werden. Die starkste Befallszunahme war im Raum Donau
moos zu verzeichnen. Die Verseuchung von ausgesprochenen Konsumkartoffel
anbauflachen mit dem Kartoffelnematoden nahm in letzter Zeit ebenfalls
standig zu. Bei den Anerkennungs-Feldbesichtigungen wurden 36 ha wegen
Nematodenbefalls abgelehnt. 34 Betriebe muflten wegen widerrechtlichen
Kartoffelanbaues auf Nematodenbefallsflachen den zustandigen Regierungen
gemeldet werden.
Der Anbau resistenter Kartoffelsorten zur Gesundung nematodenbefallener
Flachen konnte im Jahre 1969 weiter ausgedehnt werden. So haben 612
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Betriebe auf einer Flache von 345 ha resistente Kartoffelsorten unter Fach
aufsicht und Kontrolle des Referats Nematodenbekampfung in Neuburg a. d. 
Donau angebaut. Die Untersuchungsstelle auf Kartoffelnematoden im Rahmen 
der Exportuntersuchungen in Bayern wurde von Milnchen nach Neuburg a. d. 
Donau verlegt. Insgesamt wurden 1227 Bodenproben untersucht, 34 Proben 
wiesen einen Befall mit Kartoffelnematoden auf. Da in 53 fl/o der untersuchten 
Exportproben ein Befall mit dem Getreidezystenalchen nachgewiesen werden 
konnte, dilrfte dem Kartoffelpflanzgut filr die Verschleppung auch dieses 
Schadlings ilber weite Strecken Bedeutung zukommen. 

f) Die zur Intensivierung der B i s  a m  b e  k a m p  f u n  g vor wenigen Jahren
begonnene Neugliederung der Fangbezirke der Bisamfanger wurde 1969 noch
auf drei weitere Landkreise ausgedehnt und damit zunachst abgeschlossen.
Die seit einigen Jahren standig steigenden Fangergebnisse dilrften nicht
zuletzt auf diese MaBnahmen und die gleichzeitig verstarkte Kontroll- und
Beratungstatigkeit des Bisamilberwachungsdienstes zurilckzufilhren sein. Ein
Vergleich der prozentualen Zunahme der Fangergebnisse in den einzelnen
Arbeitsbereichen laBt den Grad der Intensivierung der BekampfungsmaB
nahmen erkennen, der in den Arbeitsbereichen Bayerischer Wald und Sildost
bayern einen Hochststand erreicht hat. Das Gesamtfangergebnis betragt
124 205 Bisame und ilbertrifft damit das vorjahrige um 17 288 Stuck = 16 °/o.
Die tatsachliche Populationszunahme als okologisch bedingte Gradation dilrfte
schatzungsweise etwa 10 bis 11 ·OJo betragen. Das entspricht auch den all
gemeinen Beobachtungsergebnissen sowie einer Schadenserhebung des Bayer.
Staatsministeriums des Innern, wonach weder eine Populationszunahme noch
wesentliche Schaden festgestellt worden sind. Derartige Fluktuationen von
± 10 fl/o entgehen visuellen Beobachtungen und lassen sich erst durch genaue
Ausziihlungen ermitteln. Ein nach Bayern gerichteter Populationsdruck wurde
in der Further Senke aus der Tschechoslowakei, in Grenzbiichen von Osterreich
her sowie im Arbeitsbereich Sildwestbayern vor allem an der Nau von
Wilrttemberg her beobachtet.
Als Ergebnis der intensivierten Beratung und Anleitung der Teichbesitzer zur
Selbsthilfe konnte auch eine rege Bekiimpfungstiitigkeit dieses Personen
kreises festgestellt werden, wahrend nach wie vor nur einzelne der ilbrigen
Verpflichteten die Bekampfung selbst ausilbten. Wie bisher wurde die
Bekampfung daher wieder hauptsachlich von den Bisamfangern durchgefilhrt.
Zur Auszeichnung langjiihrig und erfolgreich bewahrter Bisamfanger wurde
eine Urkunde geschaffen, die 1969 erstmals an 182 Bisamfanger verliehen
worden ist und kilnftig von der Landesanstalt alljiihrlich vor Weihnachten
filr 10-, 20-, 30jahrige Tatigkeit verliehen wird. Die Urkunde wurde von den
Landratsamtern, in manchen Fallen im Beisein der Lokalpresse ilberreicht,
die darilber in Wort und Bild berichtete. Anderwarts wurde die Urkunde im
Rahmen einer Jahresversammlung aller Bisamfanger vom Landrat ilber
reicht, wobei gleichzeitig der Dank der zur Bisambekampfung Verpflichteten
ausgesprochen und Fangpramien ausgegeben wurden. Auf diese Weise wurde
die Tatigkeit und Leistung der Bisamfanger im offentlichen Interesse
anerkannt und gewilrdigt (vgl. auch N. M a  11 a c h in Nachrichtenbl. Deutsch.
Pflanzenschutzd. [Braunschweig] 22. 1970, 93-94).
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Auch im Berichtsjahre haben sich weitere Landkreise und Gemeinden ent
schlossen, gute Fangleistungen der Bisamfanger <lurch Auszahlung von Fang
pramien oder <lurch Uberlassung von Fanggeraten zu belohnen. Infolge der 
regen Fangtatigkeit konnten gri:iBere Schaden verhiltet werden. Es sind nur 
leichte bis mittlere Uferschaden und Wieseneinbruche, die in den Arbeits
bereichen Sildostbayern und Bayerischer Wald auf zusammen etwa 6300,-Dl\'I 
geschatzt werden, sowie lokale Schaden an landwirtschaftlichen Kulturen 
bekannt geworden. Eine starke Schadigung des Seerosenbestandes eines Ver
landungssees wurde im Arbeitsbereich Sildostbayern festgestellt. 

Der Bisamilberwachungsdienst hat an 129 Bisamfanger unter Berucksichtigung 
mehrjahrig guter Fangleistungen 316 Bisamfallen zur Erganzung ihres Fallen
bestandes ausgegeben. 

B i s a mfa n g e r g e b n i s s e  i m  Ja h r e  1969 

Arbeitsbereiche Anzahl gefangener Bisame durch Zunahme 
des Uberwachungs- Bisam- -Oberwachungs- Insgesamt gegeniiber 1968 
dienstes ** fanger* dienst in °/o 

Siidwest-Bayern 
(BKSt Buchloe) 9 640 546 10 186 10,9 

Siidost-Bayern 
(LAB Munchen) 25 489 1 670 27 159 18,8 

Mi ttel-Bayern 
(BKSt Ingolstadt) 22 902 878 23 780 12,5 

Bayerischer Wald 
(BKSt Regen:) 25 353 106 25 459 26,3 

Nordwest-Bayern 
(Auflenstelle Wiirzburg) 10 254 830 11 084 10,7 

N ordost-Bayern 
(BKSt Weiden) 24 813 1 724 26 537 12,4 

Bayern 118 451 5 754 124 205 16,1 

* Die Zahl der nach § 4 (3) BisamVO amtlich zugelassenen Bisamfanger hat sich gegen
iiber dem Vorjahr um 8 verringert und betragt (Stand am 31.12. 1969) 719.

** BKSt = Bodenkulturstelle; LAB= Landesanstalt fur Bodenkultur (usw.) 

9. Amtliche Pflanzenbeschau

a) Einfuhr

Beteiligte EinlaBstellen waren Achenwald, Furth, Furth i. Wald, Filssen, Kiefers
felden, Kufstein, Lackenhauser, Lindau, Neuhaus (Inn), Nilrnberg, Passau, Rosen
heim, Salzburg, Schirnding, Schwarzbach, Selb-Pli:iBberg, Simbach, Waidhaus, 
Wilrzburg und ausnahmsweise Bayreuth und Hof. 
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Pfl a nze n b e s c h a u l i c h  a b g e fe rt i g t e  S e n d u n g e n

Art der Sendungen 
Insgesamt untersucht Davon zuriickgewiesen 

Anzahl Gewicht in kg Anzahl Gewicht in kg 

Lebende Pflanzen 
einschl. Stecklinge, Edelreiser, 
Blumenzwiebeln und -knollen 449 1 059 230 2 10 

Schnittblumen, Bindegriin 
u. a. frische Pflanzenteile 10 574 1 201 413 106 20 114 

Gemiise, Kartoffeln und 
Mostobst 12 962 158 565 041 59 899 610 

Siidfriichte und Obst 
auf3er Mostobst 54 313 728 158 859 376 3 570 643 

Vorrate 1 382 102 736 684 

79 680 * 991 721 227 * 543 4 490 377 

* Davon waren direkt nach West-Berlin adressiert: 810 Sendungen mit einem Gesamt-
gewicht von 11 933 677 kg.

Die Z u r ii c k w e i s  u n g e n  erfolgten bei 2 Sendungen wegen bestehenden 
Einfuhrverb otes (§ 2 Anl. 2 Nr. 2 der Pflanzenbeschauverordnung), im iibrigen 
wegen Befalls mit nachstehenden Quarantaneschadlingen: Ka rt o ff e 1 m o t t e 
(40 Sendungen), Ka rt o ff e 1 n e m a t o d e  (18), Ki rs c h  fr u c h t fl i e g e (49), 
Mi t t  e 1 m e  e r  fr u c h t f 1 i e g e (9), Mi t t e 1 m e  e r  n e 1 k e n  w i c k l e r  und 
S ii d a fr i k a n  i s  c h e r  N e l k e  n w i c k 1 e r  (106), P fi rs i c h m  o t t e (275), 
P fi rs i c h t r i e b b  o h  r e r  (31), S a n  - J o s e - S c h i 1 d 1 a u  s (13). Bei Befall 
mit mehreren Quarantaneschadlingen ist nur derjenige beriicksichtigt, welcher in 
der Sendung am zahlreichsten auftrat. 
E n t  s e u c h u n g  e n  lt. § 4 der Pflanzenbeschauverordnung erfolgten bei 118 
8endungen mit einem Gesamtgewicht v on 805 479 kg. 
Au f 1 a g e n  It. § 6 der Pflanzenbeschauverordnung wurden erteilt bei 7 Sen
dungen mit einem Gesamtgewicht v on 2 095 OOO kg. 
U b e r  w a c h u n g v on Auflagen auBerbayerischer EinlaBstellen erfolgte bei 
4 Sendungen mit einem Gesamtgewicht v on 405 231 kg. 

b) Ausfuhr

Pfl a nze n b e s c h a u l i c h  a b g e fe rt i g t e  S e n d u n g e n
i n  d a s  Au s l a n d  

Art der Sendungen Anzahl Gewicht in kg 

Lebende Pflanzen einschl. Stecklinge, 
Edelreiser, Blumenzwiebeln und -knollen 626 211 126 

Schnittblumen, Bindegriin und andere 
frische Pflanzenteile 78 127 654 

Obs• und Gemiise 170 1 520 999 

Dbertrag: 874 1 859 779 
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Dbertrag: 

Kartoffeln 

Samereien einschl. Getreide 

Sonstiges* 

Summe 

Bayerische Landesanstait Milnchen 

874 

154 

5 200 

4 715 

10 943 ** 

1 859 779 

1 780 410 

182 539 756 

90 932 353 *** 

277 112 298 *** 

* Braumalz (136 Sendungen = 4 434 300 kg), Erde . (5 Sdgn. = 4 560 kg), Erdnusse
(2 Sdgn. = 7 600 kg), hi:ilzernes Verpackungsmaterial nach Australien = Sirex-Zerti
fikate (911 Sdgn.), Hopfenblutenzapfen, -extrakt und -mehl (118 Sdgn. = 810 256 kg),
Krautertee (15 Sdgn. = 4 778 kg), Pflanzenfett (10 Sdgn. = 60 500 kg), Rubenschnitzel
(33 Sdgn. = 510 670 kg), Rund- und Schnittholz (3 473 Sdgn. = 85 017 891 kg), Stuhl
flechtrohr (5 Sdgn. = 4 050 kg), Walnusse (5 Sdgn. = 75 748 kg), Zimtbluten (2 Sdgn. =
2 OOO kg).

** In dieser Summe sind 15 Zwischenzeugnisse sowie 53 Teilungs- bzw. Wiederausfuhr-
bescheinigungen enthalten.

*** Gewichtsangabe ohne Holzverpackungen nach Australien.

Dies sind die hochsten Ausfuhrzahlen seit Bestehen der Amtlichen Pflanzen
beschau - Ausfuhr - im Freistaat Bayern. 
Die Ausfuhr erstreckte sich auf 58 verschiedene Staaten, und zwar auf 24 euro
paische, 5 afrikanische, 13 amerikanische und 15 asiatische Lander sowie auf 
1 australisches Land. 

c) Zeugnisausfertigungen fiir Sendungen nach West-Berlin

und in die Sowjetische Besatzungszone

Die nachstehenden 6768 Sendungen mit einem Gesamtgewicht von 116 160 690 kg 
wurden mit Interzonenzeugnissen ausgestattet: 

Art der Sendungen Ursprung 

Lebende Pflanzen 
einschl. Stecklinge, 
Edelreiser, Blumen- Inland 
zwiebeln und -knollen Ausland 

Schnittblumen, Binde-
grun und andere Inland 
frische Pflanzenteile Ausland 

Obst und Gemuse Inland 
Ausland 

Kartoffeln Inland 
Ausland 

Samereien einschl. Inland 
Getreide Ausland 

Dbertrag: Inland 
Ausland 

West-Berlin Sowj etische Besa tzungszone 
Anzahl Gewicht in kg Anzahl Gewicht in kg 

18 17 201 4 11 

2 1 412 

4 761 
31 105 661 

866 7 873 344 
3 622 64 753 529 

529 10 090 176 22 228 900 
641 10 797 187 

655 16 182 772 14 815 
6 18 825 

2 074 34 164 254 40 229 900 
4 302 75 676 614 
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Ubertrag: Inland 2 074 34 164 254 40 229 900 
Ausland 4 302 75 676 614 

Sonstiges ** Inland 108 2 432 189 
Ausland 246 3 657 907 

Summe Inland 2 180 36 596 443 40 * 229 726 
Ausland 4 548 79 334 521 

Insgesamt 6 728 115 930 964 229 726 

* In dieser Summe sind 5 Zwischenzeugnisse enthalten.
** Ursprung Inland: Braumalz (92 Sdgn. = 2 237 414 kg), Hopfenbliltenzapfen (15 Sdgn. =

187 075 kg), Heu (1 Sdg. = 7 700 kg).
Ursprung Ausland: Haselnilsse (20 Sdgn. = 400 149 kg), Mandeln (120 Sdgn. =
1 963 234 kg), Rohtabak (106 Sdgn. = 1 294 524 kg).

10. Amtliche Prufung von Pflanzenschutzmitteln und -geraten

a) Mittelprtifung

aa) A 11 g em e in e Mitt e 1 p r ii fun g

Geprilfte Mittel 
Industrie-
prilfungen 

Beizmittel. 103 

Fungizide 18 

Herbizide 89 

Keimhemmungsmittel 

Akarizide 6 

Insektizide 8 

Rodentizide 1 

Summe 225 

bb) Mitt e 1 p r ii fun g i m Wein b au 

Geprilfte Mittel gegen 
Industrie-
prilfungen 

Rebenperonospora 9 

Rebenmehltau 3 

Botrytis (an Trauben) 3 

Botrytis (Rebenveredlung) 3 

Roter Brenner 2 

Schwarzfleckenkrankheit 

der Rebe 1 

Unkrauter (in Rebanlagen) 9 

Summe 30 

Zulassungs
prilfungen 

42 

9 

141 

4 

9 

37 

34 

276 

Zulassungs
prilfungen 

2 

7 

2 

2 

3 

16 
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cc) M i t t  e 1 p r ii f u n  g i m H o p f  e n  b a u  (durchgefuhrt von der Abt. Hopfen
bau, Hopfenforschung und Hopfenberatung) 

Gepri.ifte Mittel gegen 

Hopfenperonospora 
Hopfenblattlaus 
Rote Spinne 

Summe 

b) Geratepriifung

Gepri.ifte Gerate 

Aufsattelspritzen 
Hopfenspritzgestange 
Hochdruckschlauche 
Anhangespri tze 
Motorkarrenspritze 

Summe 

11. Reihenuntersuchungen

Industrie- Zulassungs-
pri.ifungen pri.ifungen 

8 7 

4 4 

5 3 

17 14 

Industrie- Zulassungs- Nach-
pri.ifungen pri.ifungen pri.ifungen 

2 

1 

5 

1 

1 

8 2 

a) Amtliche K a r t  o f f  e 1 k r e  b s prilfung: Vorprilfung: 197 Sorten zu je 15
Knollen; Vorsortierung: 113 Sorten zu je 5 Knollen.

b) S c h w a r z  r o s t resistenzpriifung (in Amtshilfe fur das Bundessortenamt):
Es wurden 18 Sommerweizensorten gegen die Rassen 21 und 15 und 23 Winter
weizensorten gegen die Rasse 21 gepriift.

c) Ne m a t o d e  n resistenzprilfung (in Amtshilfe fur das Bundessortenamt): In
Parallelversuchen wurden auf Moor- (Donaumoos) und Mineralbi:iden (Mittel
franken) 9 Kartoffelneuziichtungen im ersten Priifungsjahr, 5 im zweiten und
2 im dritten auf ihre Resistenz gegen Kartoffelnematoden (Pathotyp A) unter
sucht.

d) Prilfung von Tabakneuziichtungen auf Resistenz gegen B 1 a u  s c h i m m  e 1
(in Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt fur Tabakforschung): Es wurden
1415 Samenproben mit je 100 Einzelpflanzen im Kotyledonentest geprilft.
Dabei waren 16 (1 °/o) vollstandig befallen, 40 (2,8 0/o) wiesen einen Befall bis
zu 30 '°/o auf und die restlichen 96 0/o waren befallsfrei.

12. Erfahrungen und Versuche

a) Getreide
aa) E r f a  h r u ng e n
Beobachtungen an C e r c o s p o r e l la h er p o t r i c h o i d e s : Der Infektions
verlauf dieses Schadpilzes wurde auch 1969 an Winterweizen in der Donau-
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niederung bei 11 Betrieben bzw. 25 Schlagen verfolgt. Je Schlag und Auszahlung 
wurden jeweils 100 Halme untersucht. Dabei ergab sich folgendes: 

1969 1968 
Datumder Datumder 
Ausziihlung Befall in o / o Lagerung Ausziihlung Befall in 0/o Lagerung 

22. 3. 7,8 0 4. 4. 7,4 0 
24)28. 4. 9,4 0 3. 5. 7,6 0 
28. 5. 29,5 0 6)24. 6. 36,1 0 
29./30. 7. 50,3 0 30. 7. 46,4 4 

(0 = keine Lagerung, 9 = totale Lagerung). 

Bei dem verhaltnismaflig trockenen Herbst, dem etwas spateren Saattermin und 
der kalten Witterung in den Mona ten Marz/ April wurde der Schwellenwert von 
25 °/o zum Zeitpunkt der Cycocel-Anwendung (Ende April) nicht erreicht. Die 
feuchtwarme Witterung im Mai und die extrem hohen Niederschlage im Juni 
(118,6 mm) lieBen die Infektionen sprunghaft ansteigen. Die Trockenperiode mit 
sehr hohen Temperaturen im Juli wirkte jedoch der Gefahr parasitarer Lagerung 
entgegen. ( F. G r a f  H o y o s ). 

Die im Friihjahr 1968 begonnene Untersuchung bayerischer Boden auf Vor
kommen des G e t  r e  i d  e z y s t e,n a l  c h e n s  wurde 1969 fortgesetzt. Von den 
bisher stichprobenartig untersuchten 1372 Grundstiicken wiesen 61 °/o keinen 
Befall, 10 0/o eine schwache und 29 °/o eine starke Verseuchung mit dem Getreide
zystenalchen auf. Zu gri:iBeren Schaden durch das Getreidezystenalchen ist es in 
Bayern im allgemeinen nicht gekommen. ( P. B e h  r i n g e r ). 

bb) V e r s u c h e
In Fortsetzung langjahriger Fruchtfolge-Dauerversuche mit steigenden Getreide
anteilen zum Studium der F u  B k  r a n k h  e i t  e n  (s. J ahresbericht 1968, S. 68) 
wurde 1969 das Schwergewicht der Fragestellung auf die Auswirkungen einer 
echten Getreidemonokultur gelegt, die von der Praxis unter dem Zwang der 
Rationalisierur,g und Spezialisierung vereinzelt schon betrieben wird. Es gilt vor 
allem zu klii.ren, welche Beziehungen zwischen dem erregerspezifischen ,,decline
Effekt" und den verschiedenen Standortbedingungen Bayerns bestehen; d. h. 
unter welchen Bedingungen mit diesem antagonistischen Effekt iiberhaupt zu 
rechnen ist. Ferner bedarf der Klarung, welche zusatzlichen MaBnahmen 
pflanzenbaulicher und pflanzenschutzlicher Art erforderlich sind, damit der an
fii.nglich oft starke, spater weniger starke Ertragsabfall aufgefangen werden 
kann, und inwieweit die Kosten dieser MaBnahmen (z. B: Erhohung des Diin
gungsniveaus, Intensivierung der Griindiingung, Erhi:ihung der Saatstii.rke, 
chemischer Pflanzenschutz) vertretbar sind. In enger Zusammenarbeit mit der 
Gruppe Pflanzenbau und dem Arnt fur angewandte landwirtschaftliche Betriebs
wirtschaft, ferner in Anlehnung an den auf Bundesebene inzwischen gebildeten 
Arbeitskreis ,,Fruchtfolgeparasiten" sind diese vordringlichen Versuchsarbeiten 
wie folgt geplant: 
(1) Neuanlage von Monokulturversuchen (alle wichtigen Ackerkulturen),



76 Bayerische Landesanstait Miinchen 

(2) Umstrukturierung schon lii.nger laufender Dauerversuche,

(3) Einschaltung (ilber die Spezialberater fi.ir Pflanzenschutz) in zahlreiche eigene
Versuche gri:iBerer Betriebe im gesamten bayerischen Raum.

Die schon jetzt vorliegenden Befunde einiger alterer Dauerversuche mit fort
gesetztem Anbau von Sommergerste und Weizen lassen erkennen, daB die 
klassischen Vorstellungen ilber pflanzenschutzliche Fruchtfolgebegrenzungen 
nicht mehr voll haltbar sind. Zumindest zeigt sich, daB Getreidemonokultur 
keineswegs einen zunehmenden Leistungsruckgang mit gleichlaufendem Anstieg 
der Schaderreger zur Folge haben muB. Gewisse Ertragsminderungen treten wohl 
auf, sie lassen sich aber durch Grundilngung abschwachen und sind weitaus 
geringer als nach bisheriger Lehrmeinung angenommen werden muBte. Da 
Beschrankung auf nur eine Kultur (Weizen oder Sommergerste) erhebliche 
Kosteneinsparungen des Betriebes zur Folge hat, ki:innte eine solche Wirtschafts
weise, und zwar ohne Einschaltung zusatzlicher SpezialmaBnahmen, fi.ir exten
siver ausgerichtete Nebenerwerbsbetriebe schon heute interessant sein. Eine 
erwahnten Fragen pflanzenbaulicher, pflanzenschutzlicher und i:ikonomischer Art 
Aussage fur Vollerwerbsbetriebe dagegen Iii.flt sich erst treffen, wenn die eingangs 
ausreichend geklii.rt sind. ( R. D i e r c k s). 

Im Rahmen der Bekampfung von Pilzkrankheiten wurden gegen FI u g b r a n d  
bei Sommergerste und Sommerweizen Beizversuche mit Vitavax durchgefuhrt, 
wobei mit herabgesetzten Aufwandmengen gearbeitet wurde. An Stelle normaler 
Dosierung von 250 bis 300 g/dz wurden nur 150 und 100 g/dz angewandt. Die 
Sommergerste (,Johanna') zeigte - bei starkem Befall der Kontrolle - bei beiden 
Aufwandmengen vollstandige Befallsfreiheit. Beim Sommerweizen war die 
Kontrolle jedoch so schwach befallen, daB eine Auswertung entfallen muBte. -
Die Beizung von Sommerweizen (,Norko') mit Vitavax zur S c h w a r z  r o s t
bekampfung nach einer NaBbeize mit 0,01 0/o Sublimat ergab bei 200 und 300 g 
des Mittels je dz keine Wirkung. ( R. D i e r c k s). 

Versuche zur Okologie von Sept or i a nod or um zeigten - meist nur als 
Tendenz - eine negative Wechselwirkung zwischen Halmverkurzung des Weizens 
durch CCC und nachfolgender Spelzenbrauneinfektion. ( A. 0 b s t ). 

Auch mit einer auf 800 g je 100 kg Saatgut erhi:ihten Aufwandmenge von Vitavax, 
das sich als Trockenbeizmittel gegen G e r s t e n  f 1 u g b r a n d  schon in einer 
Dosierung von 200 g auf 100 kg Saatgut bewahrt hat und nach amerikanischen 
Angaben auch gegen den Z w e  r g s t e i n  b r a n d  des Weizens wirken soll, 
konnte in eigenen Versuchen der Zwergsteinbrand nicht befriedigend bekampft 
werden, d. h. ein Befall von 40,25 0/o bei Unbehandelt wurde nur auf 30,86 '0/o 
gesenkt, wahrend die Trockenbeize TB 4613 den Befall auf 2,7 0/o herabsetzte. 

(Fritz W a g n e r). 

In den Versuchen zur Bekampfung des G e t  r e  i d e m  e h  1 t a u  s mit dem Beiz
mittel Milstem trat nur sehr schwacher Befall auf, so daB vorerst offen bleiben 
muB, unter welchen Infektionsverhaltnissen uberhaupt BekampfungsmaBnahmen 
wirtschaftlich sind. (Fritz W a g n e r). 
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Die Versuche zur chemischen Bekiimpfung des M a i s b e u 1 e n b r a n d e s 
wurden iu einem vorliiufigen AbschluB gebracht. Als wesentliche Befunde haben 
sich ergeben: 

Der Befall dmch Maisbrand nimmt bei dichter Fruchtfolgestellung nur in der 
ersten und zweiten Anbauwiederholung sprunghaft zu, pendelt sich dann jedoch 
auf ein ortstypisches Niveau ein, das aber selbst bei optisch starkem Befall nur 
Verluste von 3 bis 6 °/o Ki:irnerertrag verursacht hat (Extremfalle ilber 10 '0/o 
Verlust). Diese Verluste sind stark sortenabhiingig und werden darilber hinaus 
von F r  i t  f Ii e g e n  befall, Dilngung und Wetterablauf beeinfluBt. Durch 
chemische BekiimpfungsmaBnahmen liiBt sich der Maisbrand zwar mindern, 
jedoch nicht vi:illig ausschalten. Die Aufwendungen fur diese MaBnahmen sind 
absolut unwirtschaftlich. Nur eine billige Bekiimpfung der Fritfliege (evtl. Saat
gutpuderung) verspricht neben Verhinderung reiner Fritfliegenschiiden im Hin
blick auf Minderung des Brandbefalles eine Wirtschaftlichkeit in besonders 
bedrohten Lagen. 

Spezielle Versuche zur Bekiimpfung der F r  i t  f 1 i e g e auf Korner- und Silomais 
erbrachten wegen geringen Befalls keine Ertragsverbesserungen. ( K. K i:i n i g ). 

Auch 1969 wurden wieder in verschiedenen Getreidebestiinden N e m  a t o d e n  
aufgefunden, so in je einem Roggen- und Gerstenschlag in Unterfranken starke 
Verseuchung <lurch Prat y le n c h us sp., die sich herdweise <lurch betriichtliche 
Schadwirkung zu erkennen gab. Das verbreitete Getreidezysteniilchen (H a f e r  -
n e m a t o d e) hat 1969 nur geringfilgige Schiiden verursacht. Im Gewiichshaus 
wurde sein Wirtspflanzenkreis weiterhin untersucht. Dabei zeigte sich bei den 
Getreidearten abnehmender Befall in der Reihenfolge: Hafer, Sommerweizen, 
Wintergerste, Sommergerste, Winterweizen. Im Gegensatz zu dem im Jahre 1968 
aufgefundenen schwachen Befall an Roggen konnte im Berichtsjahre weder an 
Sommer- noch an Winterroggen eine Zystenbildung wahrgenommen werden. Bei 
den Griisern nahm der Befall wie folgt ab. Rotschwingel, Flughafer, Kammgras, 
Roggentrespe, Knaulgras, Wiesenschwingel, Deutsches Weidelgras, Wiesenrispe, 
Quecke, Goldhafer und Windhalm. Andere Graser wurden nur in geringem MaBe 
befallen. Weiche Trespe und Wiesenfuchsschwanz zeigten keinen Befall. An Mais 
konnte zwar vereinzelt Bildung von Zysten beobachtet werden, jedoch kamen 
diese nicht zur Reife. 

Die Prilfung des Einflusses verschiedener Temperaturen auf die Ausbildung von 
Zysten des Getreidezysteniilchens an Hafer ergab, daB die meisten Zysten sich bei 
einer Temperatur zwischen 20 bis 23° C entwickeln. Wurde die Temperatur nachts 
auf etwa 4 ° C gesenkt, ging die Zystenbildung erheblich zurilck. Bei Tages
temperaturen von 15 bis 30° C und niichtlicher Temperatursenkung auf 4 ° C 
wurden ilberhaupt keine Zysten mehr ausgebildet. ( F. S p r a u ). 

Monokulturversuche mit gegen das G e t  r e i d  e z y s t e n  ii 1 c h e n  anfiilligen 
und resistenten Sommergersten- und Hafersorten wurden fortgesetzt, um zu 
priifen, oh der Anbau resistenter Sorten eine Abnahme der Bodenverseuchung 
herbeifilhrt. (Fritz W a g n e r ). 

Neu aufgenommen wurde im Landkreise Traunstein ein Versuch zur chemischen 
Bekiimpfung der G e  1 b e  n H a  1 m f 1 i e g e (Chlorops pumilionis) an Sommer-
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weizen. Es zeigte sich, daB mit einer einmaligen Insektizidspritzung ah 40 cm 
Getreidehi:ihe nur Teilwirkungen bis 70 °/o zu erreichen waren. Erst eine mehr
malige Anwendung fiihrte praktisch zur Befallsfreiheit. Da der Befall bei der 
vorliegenden Sorte ,Kolibri' insgesamt 5 '0/o der Halme nicht iiberschritt, mufl 1970 
die Frage gepriift werden, ob die Sorte ,Kolibri' tolerant gegeniiber Halmfliegen
befall ist oder oh nur zufallig ein geringer Infektionsdruck vorlag. ( H. K e e s ). 

b) Kartoffeln

aa) E r  f a  h r u n g  e n
Im Berichtsjahr wurde wiederum in verschiedenen Gebieten Bayerns in erheb
lichem Umfange K a r t  o f f  e 1 k r e  b s aufgefunden. Zurn Teil handelt es sich. 
um weitere Befallsherde in Gemeinden, in denen er schon in vergangenen Jahren 
aufgetreten war, z. T. sind es jedoch neue Fundorte. So vermehrten sich die Fund
stellen in einigen Gemeinden des Landkreises Grafenau. Neu hinzugekommen 
sind Befallsstellen in den Landkreisen Regen, Viechtach, Ki:itzting, Roding und 
Gunzenhausen. Fiir die Rassenanalyse des im Jahre 1969 au£ verschiedenen 
Grundstiicken neu aufgetretenen Kartoffelkrebserregers wurde das urspriinglich 
fiir die Untersuchung van krebsverseuchten Feldern benutzte Topfverfahren 
angewandt. Soweit die Krebsanalysen schon abgeschlossen warden sind, wurde 
bis jetzt im Bayerischen Wald vorwiegend die Rasse 6, in den iibrigen Gebieten 
die Rasse 2 festgestellt. ( F. S p r a u ). 

bb) V e r s u c h e
Bei der 1969 im dritten Jahre laufenden Prilfung des deutschen Kartoffel
sortiments auf Resistenz gegen die Rassen 2 und 6 des Kartoffelkrebserregers 
wurden weitere 28 Sorten gepriift. Die Sorte ,Desiree' hat sich weiterhin als voll 
feldresistent erwiesen; die Sorte ,Amex' wurde nur ganz schwach befallen. Die 
neue Sorte ,Leo' zeigte sich ebenfalls resistent. Bei der chemischen Bekampfung 
des Kartoffelkrebses brachten die bisher gepriiften Mittel keinen besonderen 
Erfolg. Lediglich Methylbromid (Terabol) konnte den Befall ziemlich stark herab
setzen. Fiir die schnelle Ausrottung kleiner Hertle kame daher dessen Anwendung 
in Betracht. ( F. S p r a u). 

Die van der Deutschen Forschungsgemeinschaft unterstiitzten Versuche iiber die 
Wirkung van Miillklarschlammkompost gegen den Kartoffelkrebs wurden 
weitergefiihrt. Die in Laboratoriums- und Gewachshausversuchen erzielten Be
funde (s. Jahresbericht 1968, S. 70) wurden im Freiland nachgepriift. Fiir die 
Versuche stand in der Gemeinde Klosterbeuren (Landkr. Illertissen) ein Feld zur 
Verfiigung, das auflerordentlich stark und gleichmaflig mit der Rasse 2 des 
Krebserregers befallen war. Die Versuche werden weitergefiihrt. 

( R. D i e r  c k  s , K. R e i t h  m e  i e r). 

Auch die seit mehreren Jahren laufenden Untersuchungen · iiber P u  1 v e r  -
s c h o  r f wurden fortgesetzt. Friihere Versuche, die auf Gebirgswiesen durch
gefiihrt wurden, lieflen vermuten, dafl sich der Krankheitserreger (Spongospora 
subterranea) nicht nur an unterirdischen Teilen der Kartoffel, sondern auch an 
solchen anderer Pflanzen vermehren kann, ohne dafl es hier zu krankhaften 
Wucherungen kommt. Um diese Annahme zu bestatigen, wurden 1969 au£ neu 
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umgebrochenen kleinen Flachen auf Bergwiesen nochmals entsprechende Ver
suche angelegt, die jedoch noch mindestens 2 Jahre laufen milssen, bevor eine 
endgilltige Aussage gemacht werden kann. ( F. S p r a u). 

Bei den Arbeiten ilber R h i  z o c t o n  i a s o Lan i, die sich vor allem mit der 
Entwicklung von Methoden zu einer schnelleren und sicheren Prilfung der 
Resistenz gegen den Krankheitserreger befassen und die von der Gemeinschaft 
zur Forderung der privaten deutschen landwirtschaftlichen Pflanzenzilchtung 
unterstiltzt werden, ergaben sich Hinweise, daB zwischen Pockenbesatz der 
Knollen, Befall der Stengel und Resistenzverhalten der einzelnen Sorten in 
manchen Fallen ein Zusammenhang besteht. Um die Frage zu klaren, ob eine 
Beizung der Knollen zur Abtotung der Rhizoctonia-Pocken filhrt, wurde geprilft, 
ob zwischen dem Befall der Mutterknolle und dem spateren Befall der Staude 
sowie dem Pockenbesatz der Tochterknollen eine Korrelation besteht. Die Ver
suche befinden sich noch in der Auswertung. Schon friiher wurde darauf hin
gewiesen, daB von entscheidender Bedeutung filr die Resistenzzilchtung gegen 
Rhizoctonia die Heterokaryose des Myzels ist. Infolge der ,,Vielkernigkeit" des 
Myzels konnen gleichzeitig mehrere Rassen oder Biotypen des Pilzes in einem 
Myzel vereinigt sein und die Resistenzprilfung und die Zilchtungsarbeit er
schweren. Mit den von den Basidiosporen des Hypochnus-Stadiums des Pilzes 
hergestellten homokaryotischen Rhizoctonia-Myzelien werden augenblicklich 
Prilfungen auf das Resistenzverhalten der Kartoffelsorten durchgefilhrt. Es zeigt 
sich schon jetzt, daB tatsachlich gewisse Unterschiede hinsichtlich der Resistenz 
bei den verschiedenen Sorten bestehen. ( F. S p r a u  , R. Z a c h m  a n  n ). 

Um die Bedingungen zu erfahren, die zum Auftreten der N a  Bf a u  1 e filhren, 
wurde auf dem Versuchsgut Schleiflheim eine Reihe von Lagerungsversuchen mit 
Knollen angesetzt und auf verschiedene Art gelagert. ( F. S p r a u). 

Zur Zeit laufen noch Topfversuche, die die Wirkung verschiedener Nematoden
bekampfungsmittel, darunter auch von Temik, auf den Zysteninhalt des 
K a r t  o f f  e 1 n e m a t o d e  n klaren sollen. Zur Klarung der Ursache der Nema
todenresistenz bei Kartoffeln wurde mit Pfropfungen der nematodenanfalligen 
auf gegen diesen Erreger resistenten Kartoffelsorten und umgekehrt begonnen. 
Weitere Versuche liefen ilber die Einwirkung verschiedener Boden auf die 
Schlilpfreizwirkung von Kartoffelablaufwasser. Die Versuche wurden abge
schlossen und die Ergebnisse auf einer Tagung des 11. Internationalen Pflanzen
schutzsymposiums in Gent/Belgien vorgetragen. Es hat sich gezeigt, daB der 
Schlilpfreizstoff am starksten von der Moorerde adsorbiert wird. Diese 
Adsorptionswirkung ist jedoch nicht so hoch, daB das Schlilpfen der Larven des 
Kartoffelnematoden in diesen Boden sehr stark herabgesetzt wilrde. ( F. S p r a u). 

Der erste, im Berichtsjahre durchgefilhrte Versuch, das von der Industrie bevor
zugte, aber hoch knollenfauleanfallige Erntegut der Sorte ,Bintje' durch 
gestaffelte K r a u t  a b t o t  u n g qualitatsmaflig zu verbessern, verlief erfolg
versprechend, so daB weitere Versuche folgen sollen. ( K. K o n i g). 

c) Riiben
Die starken Schaden, die im vergangenen Jahr (1968) auf einem Felde in
Ittling/Ndb. auftraten, wobei ein ziemlich hoher Besatz mit dem Nematoden
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Prat y le n c h us pen et rans in den Riibenwurzeln, aber auch im Boden 
festgestellt werden konnte, traten auch im Berichtsjahre wieder auf. Die Ruben, 
die einen geringen Wuchs zeigten, sind haufig durch in etwa 10 cm Tiefe ,,ab
geknickte" Wurzeln gekennzeichnet. Wie aus eingehenden Untersuchungen her
vorgeht, ist dieses eigenartige Wurzelverhalten nicht auf die Bodenstruktur 
zuriickzufiihren. Die Nematoden mogen beim Krankheitsbild eine Rolle spielen, 
jedoch wirken sicher auch noch andere Faktoren mit. Topfversuche, die mit 
Zuckerriiben und nematodenverseuchtem Boden im Gewachshaus durchgefiihrt 
wurden, brachten keine Klii.rung der Schadensursache. Um diese Frage einer 
Losung zuzufiihren, wurden im Jahre 1969 und werden auch im kommenden Jahr 
(1970) verschiedene Versuche angelegt, die einmal auf eine Vernichtung der 
Nematoden abzielen, zum anderen aber auch eine Veranderung der Boden
verhaltnisse herbeifiihren sollen. ( F. S p r a u). 

Mit dem pflanzenvertraglichen Nematizid Temik, das versuchsweise zur Bekamp
fung des R ii b e  n k o p  f a  l c h e n s  schon seit mehreren Jahren mit gutem Erfolg 
angewendet wurde, konnte 1969 selbst bei Verwendung von Saatgut, das zur 
Bekampfung von M o o s  k n  o p  f k a f e r n  bereits mit Heptachlorsaatgutpuder 
behandelt worden war, <lurch Temik noch eine weitere Auflaufverbesserung 
erreicht werden. AuDerdem fiihrte die einmalige Temik-Reihenbehandlung bei 
der Saat zur Unterdriickung der ersten R ii b e  n f 1 i e g e n  generation und hielt 
die Pflanzen bis zum Zusammenbruch der Population der S c h w a r z e  n 
R ii b e  n 1 a u  s am 11. 7. 1969 blattlausfrei. (Fritz W a g n e r). 

In deri Versuchen zur Klii.rung der In n e n  v e r  m o r s  c h u n g  bei Pflanzriiben, 
die im Raum Schweinfurt als Jungpflanzen angezogen und spater in Hohenlagen 
von Oberfranken ausgepflanzt werden, zeigte sich, daD die Innenvermorschung 
als eine extreme, sortenbedingte Form der Hohlkopfigkeit anzusehen ist. Die 
friiher hauptsachlich verwendete Massenriibe ,Altenburger Tonne' zeigt eindeutig 
die starksten Hohlraumbildungen im Riibenkorper mit Offnungen im Riibenherz 
und vereinzelten seitlichen Lochbildungen. Wie bei der Hohlkopfigkeit konnte 
auch hier eine deutliche Zunahme bei erhohter Diingung beobachtet werden. 

(Fritz W a g n e r). 

Die in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft zur Forderung des Zucker
riibenbaues Regensburg angelegten Versuche zum Studium des E i n  f 1 u s  s e s 
v o n  K a  1 k auf Ertrage, Qualitat und Krankheitsbesatz einer engen Zucker
riiben-Getreide-Fruchtfolge wurden fortgesetzt. ( K. K o n i g). 

d) Futter- und Handelspflanzen

Ein Kleesortenversuch wies im Friihjahr 1969 im Schnitt von 16 Sorten einen 
Ausfall infolge K 1 e e k r e  b s von 43 0/o der Fliiche auf. Durch eine Mitte 
November 1968 ausgebrachte Spritzung von 25 kg Brassicol konnte dieser Befall 
auf gleicher Flii.che auf den auDergewohnlich niedrigen Wert von 1,1 0/o gesenkt 
werden. Wiederum fielen tetraploide Sorten besonders positiv hinsichtlich Krebs
resistenz auf. Weite Teile der siidbayerischen Rotkleefelder erwiesen sich bei 
Untersuchungen als stark von K 1 e e a  l c h e n  verseucht. ( K. K o n i g). 
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e) Grassamenbau

Auch im zweiten J ahre nach der Anwendung des pflanzenvertraglichen N ematizids 
Temik (2,5 g je lfd. m Pflanzenreihe) erwies sich ein aus stark verseuchtem Saat
gut herangewachsener Grassamenbestand als noch frei vom G r a s s  a m e n  -
a 1 c h e n ,  wahrend auf der unbehandelten Fliiche im zweiten Samenjahr 57 0/o 
der Samen in A.lchengallen umgebildet waren. Fur den Zilchter sollte daher dieses 
Verfahren heute schon zur Gewinnung kleinerer Partien iilchenfreien Ausgangs
materials angewendet werden, wobei allerdings sichergestellt sein muB, daB das 
Grassamenstroh nicht verfilttert wird. Ein Versuch zur Prilfung der Wirkung 
einjiihriger Futternutzung eines Goldhaferbestandes auf den A.lchenbefall ergab, 
daB der Befall nur um 50 '0/o gesenkt wird. Dieses Versuchsergebnis spricht gegen 
amerikanische Erfahrungen, nach denen das A.lchen nur ein Jahr im Boden 
lebensfiihig bleiben kann. Saatgutbegasungsversuche mit Methylbromid zur Ab
totung des Grassameniilchens zeigten, daB Angaben englischer Versuchsansteller 
nicht uneingeschrankt zutreffen, nach denen bei der Begasung das Produkt aus 
Konzentration und Einwirkungszeit als konstanter Faktor zu betrachten ist. 
Begasungen mit 25 g Methylbromid je m3 und 48 Stunden Einwirkungszeit er
gaben eine wesentlich schlechtere A.lchenabtotung als eine Begasung von 50 g/m3 

und 24 Stunden Einwirkungsdauer. AuBerdem scheinen bei der Begasung gr6Berer 
Partien andere Adsorptionsverhaltnisse fur das Gas vorzuliegen als in kleineren 
Partien, denn 50 g/m3 bei 24 Stunden wirkten bei Kleinbegasungen todlich auf 

·· das Alchen, wahrend die gleiche Begasung bei einer gr6Beren Saatgutpartie zu
einer unzureichenden Alchenabtotung filhrte, so daB die Versuche zur Ermittlung
der gilnstigsten Gaskonzentration und -einwirkungszeit fortgesetzt werden
milssen. (Fritz W a g n e r ).

Zeitlich gestaffelte Insektizidspritzungen zur Bekiimpfung der L i e s c h  g r  a s  -
f 1 i e g e mit DDT-Lindan-Priiparaten zur Ermittlung des zweckmiiBigsten 
Spritzzeitpunktes zeigten, daB 1969 in Oberfranken der 21. Mai, als das Lieschgras 
3 bis 3112 Blatter ausgebildet hatte und die Lowenzahnbliite sich dem Ende zu
neigte (d. h. 30 bis 60 °/o waren bereits verblilht), der richtige Zeitpunkt filr die 
1. Spritzung gegen das Vollinsekt gewesen ware. Nur durch eine zweimalige, in
Abstanden von 10 bis 14 Tagen durchgefilhrte Spritzung konnte der Befall um
85 bis 95 °/o gesenkt werden, was sich mit Katscherfangergebnissen deckt und eine
iiber 14 Tage andauernde Flugzeit der Lieschgrasfliege bewies. (Fritz W a g n e r ).

In umfangreichen Exaktversuchen zur Bekiimpfung des A u s f a 11 g e t r e i d e s 
in Grassamenbestiinden wurden verschiedene Herbizide erprobt. Bei friihem 
Anwendungstermin bewiihrten sich vor allem Tribunil in Rotschwingelbestiinden 
sowie Casoron in Bestanden des Wiesenschwingels und der Wiesenrispe. Bei 
spiiterer Anwendung wirkt Tribunil auch in Wiesenschwingel ausreichend. 
Wichtig und aufschluBreich im Hinblick auf das Phiinomen der Artspezifitat ist 
die Beobachtung, daB Casoron als ausgesprochen selektives Mittel nur fur 
Wiesenrispe und Wiesenschwingel gelten kann, wiihrend Rotschwingel gegeniiber 
diesem Mittel hochempfindlich ist und nahezu total geschiidigt wird. Nach Aus
landserfahrungen sollen - ahnlich wie bei anderen Kulturen - bei einigen 
Griiserarten auch erhebliche Sortenunterschiede bestehen. Die Schwierigkeit der 

6 
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Mittelwahl und die heute daher erhohten Anforderungen an die Pflanzenschutz
beratung werden an diesem Beispiel besonders deutlich. (Franz W a g n e r ). 

f) Gemiisebau

aa) E r  f a  h r u n g  e n
Die schon frilher an verschiedenen Kulturpflanzen gefundene W u r z  e 1 g a 11 e n 
a 1 c h e n  art Meloidogyne hapla hat ihr Befallsgebiet erweitert und trat beson
ders stark in Mohrenfeldern im Gemilseanbaugebiet von Furth und Nilrnberg
auf. Im gleichen Gebiet konnten auch wieder starke Schaden durch Par a -
l on g i d  or us maxim us an Zwiebeln, Lauch, Sellerie und Salat nachgewiesen
werden. ( F. S p r a u ).

bb) V e r s u c h e
In einer Gemilsepaprikakultur unter Glas konnte bei der B 1 a t  t 1 a u  s bekamp
fung mit Dichlorvos im Spritzverfahren kein zufriedenstellender Erfolg erzielt 
werden. Dagegen brachte die Vernebelung des gleichen Wirkstoffes im Schwing
brennerverfahren eine 1000/oige Wirkung. Damit konnte die vermutete Resistenz
erscheinung widerlegt werden. Es hatte sich offenbar in dem dichten Pflanzen
bestand lediglich um eine partielle Unterdosierung (Filterwirkung) gehandelt, die 
bei der Vernebelung des Praparates in den Luftraum ilber dem Pflanzenbestand 
weitgehend ausgeschaltet wurde. Rilckstandsuntersuchungen 24 Stunden nach der 
Behandlung zeigte beim Nebelverfahren gilnstigere Werte. 
Unbehandelt kein me13barer Wert 
Spritzverfahren (Testspritzung 0,20/oige Dosierung) 1,2 ppm 
Nebelverfahren (basierend auf 601 0,20/oiger Spritzbrilhe auf 200 m2) 0,97 ppm 

(H. J u n k e r ,  J. W e n d l a n d ). 

g) Obstbau

Die Untersuchungen zum I n  t e g r  i e r  t e n  P f 1 a n  z e n  s c h u t  z im Obstbau
wurden im Jahre 1969 in der Obstanlage Lengfeld (Wilrzburg) fortgesetzt. Die
Populationsdynamik der Gesamtfauna wurde durch visuelle Kontrollen, Klopf
proben und Lichtfallenfange verfolgt. Die visuellen Untersuchungen und die
Klopfproben wurden sofort ausgewertet, um eine Beratung durchfilhren zu
konnen.
Diese Untersuchungen hatten zur Folge, da13 wahrend der Vegetationsperiode
1969 - im Gegensatz zu den Empfehlungen in den konventionellen Spritzplanen
mit mindestens sechs Insektizidspritzungen ( + zusatzliche Spritzungen gegen den
A p f e 1 w i c k  1 e r )  - nur ein einziges Mal ein konventionelles Insektizid ein
gesetzt werden mu13te (gegen B 1 a t  t 1 a u  s e ). Die sonst so gefilrchteten
S p i n n  m i  1 b e  n waren nur wahrend des Frilhjahres vereinzelt zu finden und
verschwanden im Laufe der Zeit vollig.
Als wesentlich ist noch hervorzuheben, da13 die unbehandelte Parzelle den gro13ten
Artenreichtum aufwies, aber nicht die hochste Individuenzahl. In den ,,inte
grierten" Parzellen nahmen Arten- und Individuenreichtum ab, wahrend in der
,,konventionellen" Parzelle zwar die geringste Artenzahl, aber die hochste Indi
viduenzahl erreicht wurde. Besonders bemerkenswert ist hierbei, da13 in der
,,konventionellen" Parzelle noch mehr Schadlinge als in der unbehandelten
Parzelle zu finden waren. Genau umgekehrt verhalt sich das Auftreten der Niltz
linge: Die unbehandelte Parzelle weist die meisten, die konventionell behandelte
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die wenigsten Niltzlinge auf. Der deutliche Rilckgang der Insekten nach Arten
und Individuenzahl in den ,,integrierten" Parzellen hi:ingt moglicherweise mit den 
hier durchgefilhrten Fungizidspritzungen zusammen, gegen welche viele Insekten
arten empfindlich sind. 
Die Arbeiten im integrierten Pflanzenschutz sind jetzt soweit gediehen, daB im 
Jahre 1970 mit einer Ausweitung auf die Praxis in Gestalt von Lehrgangen fur 
Obstbaumberater begonnen werden kann. ( W. K a  u f h o  1 d ,  E. N a t  o n ). 

h) Weinbau

In den westlichen Weinbaugebieten der Bundesrepublik w.urde bereits ab 1965
die S c h w a r z f l e c k e n k r a n k h e i t  an den Weinreben beobachtet. Sie
konnte im friinkischen Raum erstmals im Winter 1968/69 mit Sicherheit von uns
nachgewiesen werden. Bei Weinbergbegehungen wurde von befallsverdachtigen
Rebstocken Material entnommen und im Laboratorium untersucht, so daB sich
der ungefiihre Umfang des Befalls im frankischen Weinbaugebiet absehen lieB
und dementsprechende Beki:impfungsmaBnahmen empfohlen werden konnten. -
Von besonderem Interesse war, wie bereits in den Jahren 1967 und 1968, die
Bekampfung der B o try t is, sowohl in der Form der Sauer- und Stielfaule
beim Befall der Trauben als auch bei ihrem Auftreten an frisch veredelten Pfropf
reben. Zu den frilher geprilften und anerkannten Fungiziden kam als neues
Praparat Benomyl-Dupont hinzu, das bei Versuchen in anderen Liindern und bei
anderen Kulturpflanzen bereits eine vielversprechende Leistungsfiihigkeit er
kennen lieB. Da im fri:inkischen Weinbaugebiet die Rebsorte ,Muller Thurgau'
besonders botrytisanfiillig ist, wurden Bekampfungsversuche ausschlieBlich bei
dieser Sorte durchgefilhrt und sollen in der kommenden Vegetationszeit auf
breiterer Basis fortgesetzt werden. - Beim versuchsweisen Einsatz des Hub
schraubers zur Ausbringung der Rebschutzmittel soll geklart werden, in welchem
AusmaB es moglich ist, die konventionellen Gerate <lurch den Hubschrauber zu
ersetzen. ( W. K a u f h o 1 d ).

i) Hopfen •

aa) E r f a h r u n g e n
Die W e  1 k e k r a n k  h e  i t  trat bereits Anfang Juni auf und erreichte ihren
Hohepunkt Mitte bis Ende Juli.
Der F a 1 s c h e M e  h 1 t a u  (Pseudoperonospora humuli) trat maBig bis stark
von Ende April bis Anfang Juli auf. Infolge der anhaltend warmen und trockenen
Witterung der Monate Juli bis August gab es nur noch vereinzelten Befall.
Besondere Aufmerksamkeit wurde wiederum der Bekampfung der Primar
infektion gewidmet. Neben den hierfilr handelsilblichen Praparaten haben sich
auch Fentin-acetat und ,,systemische" Fungizide bewahrt.
Bei der H o p f  e n  b 1 a t  t 1 a u  s (Phorodon humuli) lag der Zuflug verhi:iltnis
mi:iBig spat. Etwas sti:irkeres Auftreten wurde auf ,Northern Brewer'- unq.
,Brewers-Gold'-Bestanden etwa Mitte Juni sowie etwa Mitte Juli festgestellt.
Durch prophylaktische Anwendung von Bodeninsektiziden und intensiven Spritz
maBnahmen konnten die Hopfengarten mit wenigen Ausnahmen blattlausfrei
gehalten werden. Eine Resistenz der Hopfenblattlaus gegen eine Reihe von syste
mischen Insektiziden konnte nicht schlilssig bewiesen werden.

* Mitgeteilt von der Abt. Hopfenbau, Hopfenforschung und Hopfenberatung (II 2).
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Die H o p f  e n  s p i n  n m  i 1 b e  (Tetranychus urticae) trat infolge der warmen und 
trockenen Witterung in den Monaten Juli und August besonders auf leichten 
Boden sporadisch starker auf. 

Die Bekampfung mit Akariziden bereitete keine Schwierigkeit. 103 Zuchtstamme 
wurden auf Spinnmilbenresistenz untersucht. 

Erstmals wurde starkeres Auftreten der Raupen des M a i s - oder S t e n  g e 1-
b o h  r e  r s (Hydroecia micacea) im Hopfen von Anfang Mai bis Mitte Juli 
beobachtet. (Franz W a g n e r  , L. K a m m). 

bb) V e r s u c h e

Um den EinfluB verschiedener Bodentypen auf den W e  1 k e befall bzw. Befalls
grad zu ermitteln, wurden in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Geologischen 
Landesamt an verschiedenen Standorten der Hallertau etwa 800 Bodenprofil
bohrungen durchgefiihrt und ausgewertet. 

N ach Klarung einer Reihe methodischer Fragen in Vorversuchen wurden ver
schiedene Bodenproben aus den A-Horizonten und von Profilbohrungen mit Hilfe 
der mikrobiologischen Gruppenanalyse charakterisiert. Aktivitatsmessungen der 
natlirlichen Mikroorganismenflora in Verbindung mit der Bestimmung des 
wasserloslichen Stickstoffs und der organischen Substanz im Boden erbrachten 
Resultate zum Fragenkomplex Welke und Dlingung. 
Der seit 8 Jahren in Hull laufende Dauerdlingungsversuch mit 20 Dlingungs
varianten einschl. Blattdiingung wurde in Beziehung zu Ertrag und Qualitiit des 
Hopfens ausgewertet. 

2 Feldversuche zur Frage der Beziehungen von Stickstoffdlingung und Welke
krankheit wurden durchgefiihrt und ausgewertet. An 5 verschiedenen Standorten 
der Hallertau, welkefreien Lagen und extrem welkeverseuchten Boden, wurden 
die Auswirkungen der betriebsliblichen Dlingung auf den Verlauf der Welke
krankheit geprlift. 

Zur weiteren Klarung der Frage liber mogliche Zusammenhange zwischen 
Dlingung und Welkekrankheit wurden in 50 Hopfenbaubetrieben der Hallertau 
mit unterschiedlicher BetriebsgroBe Dlingebefragungen durchgefiihrt. 

Die im Vorjahre begonnenen Arbeiten liber die Beziehungen zwischen Seiten
wurzelausbildungen und Welkeanfalligkeit wurden bei verschiedenen Hopfen
sorten und Zuchttypen fortgefiihrt. Nachdem die Wuchsform der V e r t  i -
c i l l i u m  - Arten als abhangig von ernahrungsphysiologischen Gegebenheiten 
erkannt worden war, gelang die gezielte Zlichtung verschiedener im Bereich der 
Reaktionsnorm liegender Formen. 

In Ertle wurde bei definierten Keimdichten ihre Pathogenitat gegenliber zwei 
Hopfensorten geprlift, wobei der Bestand an Bodenpilzen und V erticillium 
wahrend der Vegetationsperiode laufend kontrolliert wurde. Die erzielten Er
gebnisse lassen Rlickschhisse auf den optimalen Infektionspunkt und die optimale 
Infektionsmethode zu. Die unterschiedliche Welkeanfalligkeit beider Hopfen
sorten konnte unter anderem auf die sortenspezifische Virulenz der Verticillium

Arten (Verticillium alboatrum und V. dahliae) zurlickgeflihrt werden. 

Die Versuche zur Infektion von Hopfenpflanzen mit Fu s a r i u m  spec. wurden 
weitergefiihrt. 
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Mit 5 Praparaten wurden Versuche zur Bekampfung der Verticillium- bzw. 
Fusarium-Welke durchgefohrt. 119 neue Zuchttypen sowie 31 weitere Sorten und 
Zuchtstamme wurden in Topfen bzw. unter Freilandbedingungen auf ihre Welke
toleranz geprilft. 

Mikroskopische Reihenuntersuchungen auf Verticillium- und Fusarium-Befall 

betrafen 256 Rebenproben aus Hopfengarten der bayerischen Anbaugebiete, 183 
Rebenproben for das Bayerische Geologische Landesamt, Milnchen, etwa 300 
Rebenproben aus Welke- und Sortenversuchen, 820 Rebenproben aus Versuchen 
zur chemischen Bekampfung der Welkekrankheit und 430 Rebenproben aus 
Infektionsversuchen. ( L. K a m m ). 

k) Heilpflanzen

Schaden an Pfefferminze durch Pr at y L e n c h u s  p e n e t r ans und P r a t y -
Lench o ides Lat i c au d a kamen vor, waren jedoch nicht sehr stark. Diese 
Beobachtungen deuten auf den schon im vergangenen Jahr bei den Bekampfungs
versuchen festgestellten Zusammenhang zwischen Nematodenentwicklung und 
Witterungsverhaltnisse hin, die sich anscheinend gerade in dem Moorboden des 
Erdinger Mooses besonders auszuwirken scheinen. 

l) Zierpflanzen

Im Rahmen der arbeitssparenden Applikationsverfahren in Glashausern wurde 
das Schwingbrennerverfahren ein weiteres Jahr geprilft (in Zusammenarbeit mit 
dem Spezialberater for Pflanzenschutz der Regierung von Oberbayern). Dabei 
wurden neben Einzeleinsatzen geschlossene Pflanzenschutzprogramme wahrend 
einer Kulturperiode durchgefohrt. Zur Anwendung kamen nur handelsilbliche 
Praparate (Spritzformulietungen). Die for ein Spritz- oder Sprilhverfahren je 
nach Entwicklung des Pflanzenbestandes erforderliche Praparatmenge wurde, auf 
1000 m2 Treibhausflache umgerechnet, in 31 Wasser vernebelt. Die Wassermenge 
reichte selbst in den dichtesten Pflanzenbestanden aus, um einen gleichmaBigen 
Wirkstoffbelag zu erreichen. 

Die fungizide, insektizide und akarizide Wirkung waren sehr gut. Auch die 
Pflanzenvertraglichkeit der Praparate war im Vergleich zum Spritzverfahren 
besser; eine Verschmutzung mit sichtbaren Praparateflecken bei Gemilse und 
Schnittblumen unterblieb. Gegenilber dem Einsatz teurer Spezialpraparate 
konnten Kosteneinsparungen von 70 bis 90 0/o erzielt werden. Die Einsparung an 
Arbeitszeit gegenilber dem Spritzverfahren kann je nach Rohe und Dichte des 
Pflanzenbestandes bis zu 90 °/o betragen. 

(K. T r oja n ,  H. J u n k e r, H. K e e s, J. W e n d l a n d ). 

m) Unkrautbekampfung

aa) B e s o n d e r e M a 13 n a h m e n 
Die zentral gelenkten Bekampfungsma13nahmen gegen den S c h a r f  e n  
Ha h n e  n f u 13 im Grilnland wurden fortgesetzt (etwa 140 ha mit U 46 MCPB 
fluid). Auf 10 Almen im Landkreis Berchtesgaden wurde in Form von Demon
strationsversuchen eine Bekampfung des W e i  13 e n  G e r m e r  s durchgefohrt. 

(F. Hi n k e ). 
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bb) E r f a h r u n g e n  u n d  V e r s u c h e

(1) Get re id e
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Nach Anwendung von Mecoprop und Mecoprop + 2,4,5-T in Winterroggen (Sorte 
,Carstens') konnte keine Ertragsminderung festgestellt werden. Die Halmlange 
des behandelten Getreides war geringer als die des unbehandelten, und zwar 
unabhii.ngig vom Spritztermin. Vermutlich wegen der schlechteren herbiziden 
Wirkung, vor allem gegen mehrjii.hrige Unkrii.uter, konnte bei friiher Anwendung 
ein geringerer Mehrertrag als bei spii.ter Applikation ermittelt werden. - In 
Versuchsgliedern mit zusii.tzlicher Cycocel-Spritzung (bei spii.ter Wuchsstoff
spritzung kombinierte Ausbringung) war der Ertrag geringer als in solchen ohne 
CCC. Cycocel verursachte beim Roggen eine Verminderung der Kornqualitii.t, die
sich in einer Erhi:ihung des Anteils kleinerer Korner auswirkte. ( F. H i n k e ).

Bei einem Versuch zur Bekii.mpfung von W i n d e und A c k e r m i n z e in 
Sommergerste auf Moorboden gelang es nicht, diese Unkrii.uter durch eine ein
malige Wuchsstoffspritzung niederzuhalten. Nur eine zusii.tzliche Spritzung im 
fortgeschrittenen Entwicklungsstadium der Gerste (etwa 50 cm Wuchshi:ihe) 
brachte ein bis zur Ernte anhaltendes befriedigendes Ergebnis. ( F. H i n k e ). 

Bei einem GroBflii.chenversuch in Wintergerste wurde Tribunil in verschiedenen 
Aufwandmengen und zu verschiedenen Zeiten eingesetzt. Die Vorauflaufbehand
lung mit 3 und 4 kg/ha am 27. 9. brachte gute Erfolge gegen den A c k e r  f u c h s -
s c h w a  n z ,  spii.tere Behandlungen am 21. 10. mit 1 bis 2 kg Tribunil + MCPP 
je ha waren weniger befriedigend (Wirkungsgrad 35 bis 75 0/o). Die Friihjahrs
behandlungen am 20. 3. und 5. 4. mit 1 bis 2 kg Tribunil je ha waren vollkommen 
wirkungslos. Hingegen vernichteten Spritzungen mit 4 kg Dosanex und Dicuran 
je ha am 5. 4. den Ackerfuchsschwanz zu 95 bis 98 '0/o. Die Parzellen waren im 
Wuchs etwas mastiger, lagerten aber friiher als die Kontrollflii.che. ( E. K 1 e i n ). 

Bei den schon mehrere Jahre laufenden Versuchen in Sommergerste (Sorten 
,Bido' und ,Volla') zeigten sich wiederum bei Einsatz von Atzmitteln bzw. Atz
mittelkombinationen (Aretit, Aresin Combi, H 1309 und Certrol DP) bis 13 l{J/o 
Mehrertrii.ge gegeniiber den mit Wuchsstoffmitteln (Aniten, Banvel M, Okultin, 
MPT-Ester, MPT-Salz und DPT-Salz) behandelten Flii.chen. - Zur W i n d
h a 1 m bekii.mpfung wurden mehrere Mittel in Winterweizen (Sorte ,Schernauer') 
und Wintergerste erprobt. Die Bewertung der Wirkung (Bonitierungsziffern 1 
bis 9) ergab folgendes Bild: 3 kg/ha Dicoran: 1; 4 kg/ha Dosanex: 2; 2 kg/ha 
Basanor: 4; 0,75 kg/ha Gesatop: 5; 3 kg/ha Gesaran: 5; 4 kg/ha Eptapur KV: 6; 
2 kg/ha Tribunil + 21/ha DP: 6; 4 kg/ha Aresin Combi: 8. - Bei einer Misch
verunkrautung mit K a m  i 11 e , K 1 e t  t e n  1 a b k r a u  t und T a u b  n e s s e 1 in 
Winterweizen (Sorte ,Berthold') wurden verschiedene Herbizide vergleichsweise 
eingesetzt. Die bisherige Formulierung von Aniten 3 1/ha wirkte schwach gegen 
Kamille; dasselbe gilt fur Banvel (3 1/ha) gegen Taubnesseln. Aniten neu (2 kg/ha) 
zeigte gute und Certrol DP (41/ha) beste Wirkung gegen Kamille. - In einem 
GroBflii.chenversuch und 2 Parzellenversuchen wurde die Wirkung der Herbst
anwendung von Herbiziden in Wintergerste (,Senta') verglichen. Igran 50 (3 kg/ha) 
und Tribunil (3kg/ha) wurden im Vorauflaufverfahren eingesetzt, Aretit im Nach-
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auflaufverfahren. Bei der letzten Bonitierung zeigten die Mittel gute Unkraut
wirkung. Aretit und Tribunil sind zugleich mehltauhemmend. ( F. G r a f  H o y o s ). 

In Fortsetzung vorjahriger Bekampfungsversuche gegen breitblattrige Unkrauter 
in Wintergerste wurde ein Versuch am 31.10.1969 mit Aretit 41/ha, Raphatox 
5 kg/ha und Bentrol 4 1/ha angelegt. Gute Ergebnisse wurden mit Aretit und 
Raphatox (Wertzahl 2 bis 2,5) gegenilber Bentrol (3 bis 4) erzielt. - Bei einem 
weiteren Versuch in Wintergerste im Frilhjahr 1969 mit verschiedenen Wirk
stoffen muflte infolge ungilnstiger Witterung die Behandlung um 8 bis 10 Tage 
verschoben werclen. Die eingesetzten Herbizide ergaben daher nur eine in etwa 
befriedigende Wirkung. Stiirkere Schaden (Schockwirkung und Ahrenverkilrzung) 
traten bei Basanor und Tribunil auf. ( B. R i c h t er). 

Gegen A c k e r  f u c h s s c h w a  n z und W i n d  h a  1 m in Winterweizen wurden 
als Vorauflaufmittel eingesetzt Igran 50 (4 kg/ha), Tribunil (4 kg/ha), Aresin 
(1,5 kg/ha) und Basanor (3,5 kg/ha). Die Auswertung ergab bei Ackerfuchsschwanz 
(unbehandelt = 100 Halme/m2) die Wertzahlen 2,4 (Igran 50), 2,5 (Tribunil), 2,8 
(Aresin) und 4,3 (Basanor), bei Windhalm (unbehandelt = 70 Halme/m2) 1,8 
(Igran 50), 2,0 (Tribunil), 1,8 (Aresin) und 4,3 (Basanor). Auch die Samenunkriiuter 
wurden von den Herbiziden gut erfaBt, lediglich gegen K 1 e t  t e n  1 a b k  r a u  t 
wirkte Aresin schwach. Basanor filhrte zu Schaden. Die Ertriige wurden durch 
den Herbizideinsatz um 7 bis 11 '0/o erhoht. - In einem Parallelversuch, angelegt 
am 30.10.1969, wurde neben Igran 50, Tribunil und Aresin auch Avadex BW 
(31/ha) ausgebracht. Wiihrend sich bei den erstgenannten Mitteln Wertzahlen von 
1,0 bis 1,1 (unbehandelt = 109 Ackerfuchsschwanzhalme/m2) ergaben, betrug diese 
bei Avadex BW 3,5. - Auch im Nachauflaufverfahren (Ausbr!ngung der Herbi
zide im Frilhjahr) konnte der A c k e r  f u c h s s c h wa n z in Winterweizen gut 
bis befriedigend bekampft werden. Folgende Wertzahlen (unbehandelt = 109 
Ackerfuchsschwanzhalme/m2) wurden ermittelt: 1,1 bei Gesatop (0,75 kg/ha), 1,2 
bei Aresin (1,2 kg/ha), 2,0 bei Gesaran 2079 (3 kg/ha) und 2,0 bis 4,3 bei Tribunil 
(3 bis 1 kg/ha). Eptapur (3 kg/ha) verursachte Schaden. ( B. R i c h t e r ). 

1968 begonnene Versuche zur F 1 u g h  a f e r  bekampfung im Nachauflauf
verfahren wurden fortgesetzt. Bidisin 8 I/ha zeigte sich dabei Carbyne 4 1/ha 
ilberlegen. Fur die ungenilgende Wirkung von Bidisin in einem der 3 Versuche 
konnte keine schlilssige Erkliirung gefunden werden. ( H. K e e s ). 

(2) Mais

In Zusammenarbeit mit anderen Dienststellen ist das aktuelle Problem der 
Unkrautbekampfung auf Moorboden im Rahmen der erweiterten Nematoden
bekampfung intensiv bearbeitet worden. Durch die Anwendung der Bipyridyle 
und des NaTA im Vor- und Nachsaatverfahren zu Ruben sowie durch die An
wendung der Bipyridyle in Mais in Zwischenreihen- und Unterblattspritzung 
ist eine wirkungsvolle Unkrautbekampfung heute auch auf Moorboden moglich. 
Die Fruchtfolge als wichtige Vorbeugungsmaflnahme zur Kartoffelnematoden
abwehr kann somit auch in Moorlagen vielseitiger gestaltet werden.· 

(P. Be h r i n g e r ). 
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Bei den Versuchen zur W i 1 d h i  r s e bekampfung in Mais hat infolge der Trocken
heit im Friihsommer Gesaprim - auch in hoherer Dosierung -- weitgehend 
versagt. Kombinationen (Gesaprim + Lasso, Gesaprim + Aresin, Gesaprim + 
Gesatop) erbrachten befriedigende Ergebnisse, ebenso wie auch Tribunil und 
Aresin. Der Mais wurde durch Aresin nur auf Boden mit geringem Humusanteil 
geschadigt. Den groBten Ertrag erbrachte Tribunil; eine ,,Maisausdunnung" 
konnte auch nach Uberdosierung (10 kg/ha) nicht festgestellt werden. 

(F. Hi n k e ). 

(3) Ruben 

Zur Unkraut- und Flughaferbekampfung in Ruben wurden Mischungen ver
schiedener Herbizide auf Wirkung und Vertraglichkeit gepruft. Dabei erwiesen 
sich nur Pyramin + Avadex BW (3 kg+ 31/ha) den Ruben gegenuber voll ver
traglich. Bei Pyramin + NaTA (3 kg+ 15 kg/ha) traten Wuchsdepressionen auf, 
bei Betanal + Lenacil (6 1 + 1 kg/ha) und Betanal + Olzusatz (61+51/ha) Gelb
marmorierungen und Verfarbungen. Die Ertragsverluste schwankten von 1,7 °/o 
bis 6,8 0/o. ( F. G r a f  Ho y o s ). 
In einem GroBflachenversuch mit Murbetex, Merpelan und Pyramin schnitt 
letzteres Mittel am besten ab. ( E. K 1 e i n ). 

(4) Futter - u n d Handel s p flan z en

Bei einer Fruhjahrsbehandlung in Raps am 20. 3. mit 25 kg NaTA je ha konnte 
der bereits in der Entwicklung weit fortgeschrittene A c k e r  f u c h s s c h w a  n z 
gut bekampft werden. Beobachtungen am 20. 5. ergaben bei den NaTA-Parzellen 
ein verringertes Langenwachstum des Rapses, dunklere Blattfarbe und gelegent
liche Blattdeformationen. Zur Reife waren jedoch keine Unterschiede mehr 
festzustellen. ( F. G r  a f Ho y o s ). 

(5) Grilnland

In den dreijahrigen Bekampfungsversuchen gegen Ha h n e  n f u B wurden 1969 
noch Parzellen mit erhohter NPK-Dungung eingeschaltet, die sich nicht nur auf 
den Ertrag, sondern auch auf die Bestandszusammensetzung gunstig auswirkte. 
Im 1. Schnitt gab es allerdings gegenuber ,,Unbehandelt" sowohl in den MCPB
als auch in den MCPA-Parzellen Minderertrage - vielleicht infolge der naB
kalten Fruhjahrswitterung. Der 2. Schnitt brachte dann insbesondere bei erhohter 
NPK-Dungung gegenuber ,,Unbehandelt" uberall merkliche Mehrertrage. 

( B. R i c h t e r ). 

Auf einer etwa 5 ha groBen Wiese in Westheim (Landkr. Gunzenhausen) war das 
S c  h a  r b o c k s  k r a u  t (Ranunculus ficaria) das dominierende Unkraut. Zu 
seiner Bekampfung wurden am 13.5.1969 folgende Praparate eingesetzt: MCPA 
(31/41 und 61/ha), 2,4 DP (5 1 und 8 1/ha), Tormona 80 (41/ha), Certrol DP (61/ha), 
2,4 D + MCPA (3 1/ha), Banvel M (8 1/ha), Banvel P (4,5 L'ha) und Tributon 
(1,5 1/ha). Keines der Mittel konnte voll befriedigen. Lediglich Certrol DP und 
Tormona 80 ergaben eine gewisse Wirkung. Ob der unbefriedigende Erfolg auf 
den moglicherweise zu spa.ten Spritztermin zuruckzufuhren sein konnte, soll 1970 
untersucht werden. ( G. K r u m  r e  y ). 
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Zur Bekampfung des W i e s e n  s t o r c h  s.c h n a b  e 1 s (Geranium pratense), des 
verbreitesten Wiesenunkrauts im Raum Bad Windsheim, wurde in Buchheim 
(Landkr. Uffenheim) der 2. Aufwuchs am 5. 8. 1969 mit folgenden Herbizide_n 
behandelt: 2,4 DP (4 bis 81/ha), MCPB (3 bis 41/ha), MCPA (2 bis 31/ha) und 
Tormona 80 (2 bis 41/ha). Siimtliche Priiparate zeigten bereits bei den niedrigsten 
Aufwandmengen einen guten bis sehr guten Erfolg. Der Wiesenstorchschnabel 
dilrfte demnach zu den am leichtesten bekiimpfbaren Wiesenunkrautern gehoren. 

( G. K r u m r ey). 

In einer Reihe von Versuchen zur Bekampfung von B ii r e n k 1 a u , W i e s e n -
k e r b e l ,  W i e s e n k n o t e r i c h ,  S c h a f g a r b e ,  L a b k r a u t ,  W i e s e n 
s t o r c h s c h n a b e l  und P e s t w u r z  konnten die schon in den Vorjahren 
gewonnenen und vom Berichterstatter in den Mitt. DLG 82 (1967) und 83 (1968) 
bereits veroffentlichten Erfahrungen erneut bestiitigt werden. (Franz W a g n e r ). 

(6) G emilse

Bei Kohl-, Retti.ch-, Porree- und Zwiebelansaaten wurde Ramrod mit 7 kg/ha im 
Vorauflaufverfahren eingesetzt. Es reagierten nur Porreepflanzen mit Spitzen
verbrennungen. Die Unkrautwirkung bewegte sich bei B r e  n n e s s e 1, 
W e i  I3 e m  G ii n s e f u B und K n o t  e r  i c h arten in den Bonitierungsstufen 3 
bis 5. Ein gut vorbereitetes. Saatbeet, gleichmiiflige, tiefe Saat und bindiger, 
feuchter Boden sind wesentliche Voraussetzungen. ( F. G r a f  Hoyo s ). 

(7) Lup in e n

Breitbliittrige Unkriiuter, ausgenommen K 1 e t  t e n  1 a b k r a u  t , waren im Vor
auflaufverfahren (Ausbringung am 10. 4. 1969) mit Gesatop (0,75 kg/ha) und 
Aresin (1,5 kg/ha) gut zu bekiimpfen. Auch die Nachauflaufbehandlung, durch
gefilhrt am 16. 5. 1969 in einem 5 bis 6 cm hohen Lupinenbestand und im 2-4-
Blatt-Stadium der Unkriiuter, mit Aretit (41/ha) verlief erfolgreich. Die nach der 
Behandlung aufgetretenen Veriitzungen an den Lupinenpfliinzchen haben sichgut 
verwachsen. Immerhin verdient das Vorauflaufverfahren hier den Vorzug. 

( B. R i c h t e r ). 

Zur Unkrautbekiimpfung in SilBlupinen hat sich neben Simazin vor allem Aresin
Kombi bewiihrt. Unmittelbar vor dem Auflaufen der Lupinen gespritzt, traten 
bei der Sorte ,Weiko III' vorilbergehend Blattaufhellungen auf, die bald ver
schwanden, wiihrend ,Pflugs Ultra' sich normal entwickelte. Nachauflauf
spritzungen mit Aretit flilssig verursachten Blattveriitzungen und eine bis Mitte 
Juli dauernde Wuchshemmung. ( F. Hi n k e ). 

(8) Schilfbekiimpfu ng a n  FliejJgewii sse rn

Im September 1969 wurde an der Altmilhl bei Neunstetten (Landkr. Feucht
wangen) ein etwa 500 m langer Uferstreifen mit dichtem Schilfbestand mit 
Dowpon (Dalapon) (25 kg/ha) behandelt. Es sollte geprilft werden, ob noch bei 
einem so spiiten Spritztermin eine gute Dauerwirkung zu erzielen ist. Bekiimp
fungsmaflnahmen wiihrend der Sommermonate konnten in den ohnehin schon 
sauerstoffarmen, langsam flieflenden Gewiissern Mittelfrankens dadurch die 
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Fische gefahrden, da13 durch die absterbenden Pflanzenmassen der 02-Gehalt des 
Wassers noch weiter herabgedrilckt wird. Die Wirkung des Mittels auf das Schilf 
war sehr gut. Nachteilig machte sich eine dichte Folgeverunkrautung durch 
Brennessel bemerkbar. ( G. K r u m  r e  y ). 

cc) A b b a u  - u n d nil Ck s t a nd s u n  t e r  s u Ch u n g  e n
b e i  H e r b i z i d e n

Filr die methoxy-substituierten Phenylharnstoffe Monolinuron, Linuron und 
Metobromuron wurde der mikrobielle Abbauweg bei Einwirkung von sechs ver
schiedenen ATCC-Stiimmen des Bacillus sphaericus untersucht. Es konnte gezeigt 
werden, da13 auch ein zellfreier Bacillus-sphaericus-Extrakt diese Herbizide zu 
C02, den entsprechenden Halogenanilinen und nicht niiher definierten Metaboliten 
abbaut. Es wird versucht, das filr den Abbau verantwortliche Enzymsystem aus 
dem Bakterienrohextrakt anzureichern und niiher zu charakterisieren. 

( P. W a 11 n 6 f e r ). 

n) Nagetiere

aa) B i s  a m  r a t  t e 
Bisammarkierung: Der Markierungsversuch wurde mit der Markierung von 
weiteren 89 Bisamen zuniichst beendet. Der Prozentsatz der Wiederfunde seit 
Versuchsbeginn betriigt z. Z. 27,0. 
Sonstige Untersuchungen und Beobachtungen beim Bisam: Im Rahmen i:iko
logischer Untersuchungen bei der Dberwachung der Bisambekiimpfung wurden 
in der Zeit vom 1. Marz bis 31. Mai 1969 insgesamt 616 durch Ausziihlung der 
Embryonen zur Feststellung der Fruchtbarkeit des Bisams untersucht. Das Er
gebnis der Untersuchungen wird demniichst veri:iffentlicht (vgl. N. M a  11 a c h 
in Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. [Braunschweig] 22. 1970, 91-92). 
Die im Jahre 1968 durchgefilhrten Beobachtungen ilber das Verhalten des Bisams 
bei vorilbergehender Trockenlegung seines Wohngewiissers konnten nach 
weiteren Kontrollfangen im Frilhjahr 1969 abgeschlossen und ausgewertet 
werden (vgl. Anz. Schiidlingskde. 42. 1969, 188-190). Weitere Beobachtungen 
betrafen das Territorialverhalten des Bisams; sie werden ebenfalls in Kilrze 
veri:iffentlicht. 
Im Laufe des Jahres wurden die von Frau Dr. D. K 1 a u  13, Pflanzenschutzamt 
Saarbrilcken, im ,,Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes" 
(Braunschweig) 21. 1969, 125-126 beschriebenen Kunstbaue an Fischteichen in 
vier Arbeitsbereichen zuniichst versuchsweise eingebaut. Die bisherigen Fang
ergebnisse erlauben jedoch noch keine sichere Beurteilung, da Erfahrungen in 
den filr diese Fangmethode wohl entscheidenden Frilhjahrsmonaten erst im 
kommenden Jahre gesammelt werden ki:innen. 
Priifung van Bisamfallen: Die im Vorjahre begonnene Prilfung von Bisamfallen 
wurde fortgesetzt und abgeschlossen. Insgesamt wurden 4 verschiedene Typen in 
2477 Falleneinsiitzen geprilft. Dabei ergaben sich hinsichtlich des Lebendfanges 
und des unerwilnschten Fanges von geschiltzten und von indifferenten Tierarten 
beachtliche Unterschiede (vom 6- bzw. 25fachen) zur Vergleichsfalle. 

( N. M a l l a c h ). 
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o) Biologische Sdtadlingsbekampfung

Die Untersuchungen zur Bekiimpfung der K 1 e i n  e n  K o h  1 f 1 i e g e (Phorbia 

brassicae) umfaBten im Berichtsjahre Arbeiten zur Radio- und Chemosterilisation, 
Versuche zur Biologie und Zuchtung parasitischer Hymenopteren und Koder
versuche im Freiland. Gewiichshausversuche haben gezeigt, da.B das Selbst
vernichtungsverfahren zur Bekiimpfung der Kohlfliege Anwendungschancen 
besitzt. Als maximaler Bekiimpfungserfolg wurde ein Wirkungsgrad von knapp 
70 0/o erzielt, der allerdings hinter dem rechnerisch zu erwartenden Wirkungsgrad 
zuruckbleibt. Der Idealwert wird nicht erreicht werden konnen, weil auch die 
sexuelle Konkurrenzfahigkeit der radioaktiv bestrahlten Mannchen beeintrachtigt 
ist. Fur einen Freilandeinsatz bestrahlter Fliegenmannchen ware erwagenswert, 
eine vorhandene Schadlingspopulation durch einen einmaligen Insektizideinsatz 
zu dezimieren, bevor die sterilen Mannchen ausgesetzt werden. Die Sterilisierung 
der Kohlfliege ist auch auf chemischem Wege moglich. Die Applikation der 
Sterilisierungssubstanz direkt im Freiland wurde die Massenzucht im Labora
torium erubrigen. Allerdings ist die Ausbringung des Mittels derzeit aus toxi
kologischen Grunden noch nicht moglich. Versuche, die Kohlfliege mit einer 
natiirlichen Geruchskomponente der Kohlgewachse an Sterilisierungsquellen 
anzulocken, schlugen fehl. - Erfolgversprechend sind Vei:suche mit parasitiiren 
Schlupfwespen verlaufen. Wahrscheinlich wird keine der biologischen MaB
nahmen fiir sich allein befriedigenden Erfolg ergeben, doch la.Bt ihre Integration 
zumindest erwarten, da.B der Insektizideinsatz eingeschrankt werden kann. 

( H. P. M ii 11 e r). 

Die Untersuchungen an der K i r s c h e n  f 1 i e g e (Rhagoletis cerasi) dienten 
der Verbesserung der Zuchtmethode und der Entwicklung neuer Fang
methoden fiir das Freiland. Der erste Schritt zur erfolgreichen Zucht besteht 
in der Gewinnung moglichst vieler fertiler Eier. Den Fliegenweibchen wurden 
hierzu in Laboratoriumsversuchen verschiedene Eiablagemoglichkeiten geboten, 
wobei als Ma.Bstab fiir deren Brauchbarkeit die Eizahl je Weibchen und der 
Prozentsatz der aus diesen Eiern geschliipften Larven gewertet wurden. 
Es erwiesen sich Hutchen aus dunnem, tiefschwarz gefarbtem Wachs geeigneter 
Konsistenz fur die Eigewinnung als am besten geeignet. Sie wurden von 
den Fliegenweibchen gegenuber Weintrauben und Fruchtattrappen aus dunkel
rot gefiirbtem Agar eindeutig bevorzugt. Durch das Absammeln frei abge
worfener Eier konnen zwar annahernd ebensoviele Eier gewonnen werden 
wie bei der Verwendung von Wachshiitchen, doch gibt die gro.Bere Fertilitiit 
den Ausschlag fiir die Wachshutchen. Von Bedeutung fiir die Menge der 
abgelegten Eier ist weiterhin die Anzahl der Hutchen je Ka.fig, ihre Verteilung 
und die Farbe des Untergrundes. Das Hauptproblem besteht in der Aufzucht 
der Larven. Verschiedene Futtermischungen wurden an Hand der Larven
entwicklung beurteilt. Trotz des Zusatzes von Konservierungsmitteln zur 
Unterdruckung unerwunschten Mikrobenwachstums im Nahrsubstrat erreichen 
derzeit hochstens 20 0/o der Larven das Puppenstadium. Weitere Untersuchungen 
sind erforderlich, damit sich die Verpuppungsrate noch erhoht. 

Wiihrend zur Ankoderung von Kirschenfliegen im Freiland in fruheren Versuchen 
die Lockwirkung von Duftstoffen untersucht wurde, interessierte im Berichts-
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jahre die Anlockung von Fliegen durch verschieden gefiirbte Leimtafeln 
(20 X 20 cm). Am attraktivsten erwies sich Gelb. Mit Abstand folgtWeiB, wiihrend 
Rot, Blau und Schwarz nahezu unwirksam sind. Gelbe Tafeln mit blauen 
Kontrastpunkten lockten mehr Fliegen an als Tafeln ohne Kontrastfarbe. In einer 
weiteren Versuchsreihe wurden gelbe, leimbestrichene Hohlkugeln aus Styropor 
verwendet, in deren Innerem sich ein Gefii.B mit Duftstoff befand. Durch die 
Kombination der Farbe mit dem Duftki:ider wurde die Fiingigkeit der Falle deut
lich erhi:iht. Der Fang mit Lockfarben ist demjenigen nur .mit Duftstoffen iiber
legen. ( A. H ai s c h ). 

Um biologische Grundlagen fur den pflanzenschutzlichen Warndienst zu erhalten, 
wurden im Jahre 1969 die im Vorjahre begonnenen Lockstoffversuche mit F r  i t 
f Ii e g e n  (Oscinella frit) auf Griinland, Getreide- und Maisfeldern fortgefiihrt. 
Zur Anwendung kamen gelbgefiirbte Kunststoff-Fallen, in denen die angelockten 
bzw. gefangenen Insekten durch Gift (Tugon) abgeti:itet wurden. An Ki:idern 
wurden die Lockstoffe ,,Insect Attractant" (Dodge & Olcott, New York City) und 
,,Lysatex" (Pechiney-Progil, Lyon) verwendet, mit denen bereits im Vorjahre sehr 
gute Erfolge erzielt wurden. 
Ein Vergleich der Fiinge von allen drei Feldkulturen ergab, daB bis zur Getreide
ernte (Ende Juli/ Anfang August) die Mehrzahl der Fritfliegen auf Griinland 
erbeutet wurde. Auf Winterweizen war die Ausbeute gering. Die Anzahl der 
gefangenen Fritfliegen auf Mais war relativ hoch, aber etwas niedriger als auf 
Griinland. Bis zur Maisernte, Ende September, konnten im Voralpengebiet auf 
Mais, im niederbayerischen Raum auf Griinland die meisten Tiere erbeutet 
werden. Allgemein wurde festgestellt, daB die Fritfliegenpopulation im klimatisch 
gemii.Bigteren niederbayerischen Raum fast doppelt so groB war wie im rauheren 
Voralpengebiet. Die Generationsfolge d�r Fritfli�ge zeichn_ete sich c!Uf allen drei 
Kulturen deutlich ab. Die erste Spitze der erbeuteten Tiere konnte Ende Mai/ 
Anfang Juni, mit einer kleinen witterungsbedingten Unterbrechung um den 
1. Juni, festgestellt werden, das zweite Maximum trat in der 2. Hiilfte des Monats
August in Erscheinung, die dritte Generation in der 2. Septemberhiilfte.

( F. S c h e r  n e y ). 

p) Vogelschutz und Vogelabwehr

aa) B e r a t u n g s - u n d H o h e i t s a u f g a b e n 

Vollzug des bayer. Naturschutzgesetzes: Stellungnahmen und Priifungen bei 
einzelnen Fragen und Verst6Ben; Dokumentation iiber den Stubenvogelfang in 
Bayern in Zusammenarbeit mit den Oberen Naturschutzbehi:irden; Stellungnahme 
bei baulichen MaBnahmen. 

Vollzug des bayer. Jagdgesetzes: Uberpriifung von Priiparatoren, Beratung von 
unteren und mittleren Jagdbehi:irden; Teilnahme an Fachbesprechungen und 
Sitzungen der Obersten J agdbehi:irde. 

Laufende beratende und gutachterliche Tiitigkeit in der Arbeit des Bun.des Natur
schutz in Bayern und des Deutschen Naturschutzringes. 

Einrichtung und Erhaltung van Natur- und Landschaftsschi,,tzgebieten: Gut
achterliche Tiitigkeit, Beratung der obersten Baubehi:irde, Lokaltermine u. dgl.; 
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insbesondere Mitarbeit an den zwei gro13en Projekten ,,Mittlere Altmiihl" und 
,,Unterer Inn". 

Teilnahme an der Arbeit der Deutschen Sektion des Internationalen Rates fur 
Vogelschutz: Mitarbeit an bundeseinheitlichen Vorschlagen zur Novellierung des 
Naturschutz- und Jagdgesetzes. Ausarbeitung von Entwiirfen iiber verschiedene 
Fragen des Vogelschutzes als Diskussionsgrundlage fur iiberregionale Beratungen. 

( E. B e z z e 1 ). 

bb) F o r s c h  u n g s - u n d V e r  s u c h s t a t  i g k e i t

Arbeiten zur quantitativen Faunistik: Bestandsaufnahme bedrohter, wirtschaft
lich wichtiger oder methodisch interessanter Vogelarten in ganz Bayern in 
Zusammenarbeit mit Mitgliedern der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern. 
Weiterfiihrung und z. T. AbschluB von Arbeiten an Greifvogeln, Rauhfuflhiihnern, 
Limikolen. Im Rahmen der Internationalen Wasservogelzahlung organisiert die 
Vogelschutzwarte als Landesbeauftragter fiir Bayern monatliche Zahlungen im 
Winterhalbjahr. Die vorlaufige Auswertung der Zahlung aus 3 Wintern ergab 
rund 1 750 OOO Individuen in 34 Arten; Teilauswertungen wurden bereits 
publiziert. 

Sammlung und Auswertung von Einzelmeldungen iiber wichtige Feststellungen 
in Bayern. 

Quantitative Vogelbestandsaufnahmen nach Planquadraten. 

Fortsetzung von Planberingungen vor allem bei Singvogelpopulationen. 1969 
erfolgten 1390 Beringungen sowie 894 eigene Kontrollen beringter Vogel. 

Untersuchungen zur Erniihrung van Greifvogeln und Eulen. 

Sammlung brutbiologischer Unterlagen und Untersuchung des Korpergewichtes 
wahrend der Jugendentwicklung und im Jahreslauf bei Singvogelpopulationen. 
Mitarbeit am Grasmiickenprogramm des Max-Planck-Instituts fiir Verhaltens
physiologie. 

Bearbeitung methodischer Fragen in der ornithologischen Freilandforschung, 
meist im Zusammenhang mit den vorerwahnten Dokumentationen. ( E. B e z  z en. 

Abwehr van Vogelschiiden: Die Zunahme des Maisanbaus fiihrt auch zu einem 
verstarkten Auftreten der Fasanen als Schadling im auflaufenden Mais. MaB
nahmen zum Schutze der Saat konnen nur auf einer Vergramung der Fasanen 
beruhen. Die im amtlichen Pflanzenschutzmittelverzeichnis der Biologischen 
Bundesanstalt fiir diesen Zweck aufgefiihrten Praparate sind nur zur Ver
minderung des Vogelfrafles bis zum Auflaufen der Saat zugelassen. Mit diesen 
untl ahnlichen Praparaten durchgefiihrte Beiz- und Puderungsversuche zeigten, 
daB die behandelten Korner von den Fasanen nicht angenommen werden. Sobald 
aber die Pflanzen aufgelaufen waren, hackten die Fasanen, gleichgiiltig, oh die 
Parzellen behandelt, oder unbehandelt waren, die Maispflanzen heraus. Versuche, 
in denen u. a. auch Wildverbiflmittel - oft in -0-berkonzentration - auf die 
Pflanzen gespritzt wurden, ergaben das gleiche negative Ergebnis. 

( G. W e i g a n d). 
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Landesanstalt fi.ir Pflanzenschutz 

Dienstherr: Mlnlsterium fiir Ernahrung, Landwirtschaft, Weinbau und Forsten 

Baden-Wiirttemberg 

Dlenstberelch: Land Baden-Wiirttemberg 

Anschrift: 7000 Stuttgart-W, ReinsburgstraBe 107; Tel. (07 11) 62 91 59 

Leiter: Dlrektor Dr. Karl W a r m  b r u n n 

Pflanzenschutzamt 
Stuttgart 

Dlenstherr: Regierungsprasidium 

Nordwiirttemberg 

Dlenstberelch: Nordwiirttemberg 

Anschrift: 7000 Stuttgart-W, 

ReinsburgstraBe 32-34 

Tel. (07 11) 20 11 

Leiter: Oberreg.-Landw.-Rat 

Dr. Werner M I s c h k e 

Pflanzenschutzamt 
Freiburg i. Br. 

Dlenstherr: Regierungsprasidium 

Siidbaden 

Dienstbereich: Siidbaden 

Anschrift: 7800 Freiburg i. Br., 

HauptstraBe 34 

Tel. (07 61) 3 19 39 

Leiter: Oberreg.-Landw.-Rat 

Dr. Herbert En g e  I 

1. Oberblick

Pflanzenschutzamt 
Karlsruhe 

Dienstherr: Regierungsprasidium 

Nordbaden 

Dienstbereich: Nordbaden 

Anschrift: 7500 Karlsruhe, 

Zlrkel 10 

Tel. (07 21) 13 51 

Leiter: Reg.-Landw.-Rat 

Dr. Gerhard B r o d 

Pflanzenschutzamt 
Tubingen 

Dienstherr: Regierungsprasidium 

Siidwiirttemberg

Hohenzollern 

Dienstbereich: Siidwiirttemberg-

Hohenzollern 

Anschrift: 7400 Tiibingen, 

KeplerstraBe 2 

Tel. (071 22) 7 51 

Leiter: Oberreg.-Landw.-Rat 

Alfons L e i c h t 

Die Berichte der Landesanstalt fur Pflanzenschutz, Stuttgart, der Pflanzenschutz
amter Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg und Tilbingen sowie der Bezirksstellen 
werden in diesem Jahresbericht wieder zusammengefaBt. 

Die Abkilrzungen bedeuten: LA = Landesanstalt fi.ir Pflanzenschutz, S = Pflanzen
schutzamt Stuttgart, KA = Pflanzenschutzamt Karlsruhe, FR = Pflanzenschutzamt 
Freiburg, TD= Pflanzenschutzamt Tiibingen, HD = Bezirksstelle fiir San-Jose-Schild
lausbekiimpfung Heidelberg, DB = Bezirksstelle Meersburg, BH = Bezirksstelle Biihl 
und DS = Saatbauamt Donaueschingen. 

Das Auftreten der Pflanzenkrankheiten und Schadlinge im Jahre 1969 war im 
wesentlichen <lurch den sehr ungilnstigen Witterungsverlauf beeinfluBt. Die bis in 
die erste Aprilwoche anhaltende Kalteperiode verhinderte eine normale Aussaat 
von Getreide, Mais und Ruben. Die zu ktihle und feuchte Friihjahrswitterung 
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bedingte auch erhebliche Schaden im Pflanzenaufwuchs. So zeigten empfindliche 
Saaten wie Mais, Bohnen und Gurken, im ganzen Land starke A u  f 1 a u  f -
s c h a  d e n. Die Ruben litten trotz Beizung sehr unter W u r z  e 1 b r an d. 
SchlieBlich sind als Folge der anomalen Witterung Fehlschlage und mitunter auch 
Schaden bei der Herbizidanwendung in Getreide und Ruben zu erwahnen. Der 
warme feuchte Juni und die anschlieBende Trockenperiode von Anfang Juli bis 
Mitte August konnten den nachteiligen EinfluB der ungiinstigen Friihjahrs
witterung wieder weitgehend ausgleichen. Der zu trockene Herbst verhinderte 
dann eine rechtzeitige Winteraussaat. 

Unter einem starkeren Auftreten von F r  i t  f 1 i e g e in Mais und von Tip u La -
Larven ist ein in Siidbaden ungewohnlich hoher Befall von B 1 a t  t 1 a u  s e n  in 
Getreide und Mais zu erwahnen. In dem weiterhin steigenden Maisanbau konnte 
eine Zunahme des M a i s  b e  u 1 en b r a n d  e s und des M a i s  z ii n s 1 e r  befalls 
beobachtet weren. Im Herbst machte die R ii b s e n  b 1 a t t w e  s p e in Raps und 
Riibsen solche Schaden, daB die Kulturen mitunter umgebrochen werden muBten. 
Der heiBe Juli verhinderte seit langerer Zeit zum erstenmal das Auftreten des 
B 1 a u  s c h i m m  e 1 s im Tabak. 

- ··� 'C 

Die M a i  k a f e r  bckampfung umfaBte im Jahre 1969 die Gebiete am Hochrhein 
und westlichen Bodensee. Wegen der ungiinstigen Witterung war es nur durch 
den Einsatz von 4 Hubschraubern mi:iglich, den verhaltnismaBig starken Flug 
wirksam zu bekampfen. Die kiihle Witterung machte eine K i r s c h  f r  u c h t -
f 1 i e g e n  bekampfung nur in wenigen Einzelfallen notwendig. 

2. Organisation und Personalverhaltnisse

Im Rahmen des Vorbereitungsdienstes fiir den hi:iheren Landwirtschaftlichen 
Dienst waren dem Pflanzenschutzamt Karlsruhe vom 31. Marz bis 30. Juli Land
wirtschaftsreferendar M. F r  6 s c h 1 e und der Landesanstalt fiir Pflanzenschutz 
vom 31. Marz bis 31. Juli Landwirtschaftsreferendar W. H e n  t s c h e  1 zur Aus
bildung zugewiesen. Die durch den Tod von Oberreg.-Landw.-Rat Dr. H. T h i  11 
frei gewordene Stelle des Leiters der Bezirksstelle fiir Pflanzenschutz in Biihl 
wurde ab 1. April mit dem Biologen Dr. Th. K o c k  besetzt. Dipl.-Kolonialland
wirt E. R i t t  i n  g h a  u s e  n schied am 31. Oktober wegen Erreichens der Alters
grenze aus den Diensten des Pflanzenschutzamtes Freiburg aus. Seinen Posten 
iibernahm Dipl.-Landw. Dr. G. J ii r g e n  s. Biologe Dr. E. S t e i n  (Pflanzen
schutzamt Freiburg) wurde zum Reg.-Biologen ernannt. Dipl.-Landw. Dr. H. L. 
M ii 11 e r  ist am 5. November zur Ableistung der Referendarausbildung aus den 
Diensten der Landesanstalt fiir Pflanzenschutz ausgeschieden. 

3. Ausbildung von Fachkraften fur den Pflanzenschutz

Die Landesanstalt fiir Pflanzenschutz hielt vom 27. bis 30. Januar - wie in jedem 
Jahre - einen Fortbildungslehrgang fiir alle Pflanzenschutzberater Baden
Wiirttembergs in Schmie (Kr. Vaihingen/Enz) ab. - Die fachliche Weiterbildung 
der Pflanzenschutzberater durch die Pflanzenschutzamter und Bezirksstellen 
wurde durch mehrere eintagige Arbeitsbesprechungen und Lehrfahrten fort
gefiihrt. Die Ausbildung der in den Gemeinden tatigen Pflanzenschutzwarte 
erfolgte durch eintagige Schulungen. 
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Bei der Landesanstalt fur Pflanzenschutz ih Stuttgart fanden am 26. Februar und 
9. Dezember fur die Warndienstberater und Sachbearbeiter fur obstbaulichen
Pflanzenschutz Lehrgiinge ilber die Arbeitsmethoden und die spezielle Beratungs
technik des integrierten Pflanzenschutzes im Obstbau statt, die wiihrend des
Sommers durch mehrere praktische Ubungen in Obstanlagen Nordbadens und
Nordwilrttembergs ergiinzt wurden.

4. Tagungen und Besuche

4.1. Tagungen 

Am 22. Januar fand der 16. Baden-Wilrttembergische Pflanzenschutztag in 
Heitersheim (Kr. Milllheim) statt. Die 28. Arbeitssitzung der Pflanzeniirzte in 
Baden-Wilrttemberg wurde am 12. und 13. Juni in Sigmaringen (Hohenzollern) 
abgehalten, die 29. Arbeitssitzung am 27. und 28. November in Adelsheim (Kr. 
Buchen). Dr. H. S t e i n  e r  (LA) nahm vom 12. bis 16. Februar an einer Pflanzen
schutztagung in Zagreb (Jugoslawien), am 25. Juni an einem Kolloquium tiber 
integrierten Pflanzenschutz in Gottingen und vom 9. bis 11. Juli an der Warn
dienstkonferenz der EPPO in Wien teil. Vom 9. bis 12. September informierten 
sich Dr. H. S t e i n e r  (LA) und Dr. G. N e u  f f  e r  (LA) auf dem 4. Internationalen 
Symposium fur integrierte Bekiimpfung in Avignon (Frankreich) tiber den 
neuesten Stand der Forschung in ihren Fachgebieten. Ferner nahm Dr. H. 
S t e i n e r  am 6. und 7. November an der Sitzung des Conseil der O.I.L.B. in 
Zurich, am 8. und 9. November an einer Besichtigung und einem Erfahrungs
austausch an der Eidgen. Forschungsanstalt fur Wein-, Obst- und Gartenbau in 
Wiidenswil sowie am 10. November am Entomologischen Institut der Eidg. 
Technischen Hochschule in Zurich an einem Kolloquium tiber integrierten 
Pflanzenschutz teil. Dr. G. N e u  f f  e r  vertrat die Landesanstalt am 15. und 16. 
Dezember beim Arbeitstreffen der O.I.L.B.-Arbeitsgruppe ,,Genetic control of 
Carpocapsa pomonella" in Wiidenswil und Nyon (Schweiz). 

4.2. Besuche 

Die Landesanstalt fur Pflanzenschutz wurde von folgenden ausliindischen Fach
leuten besucht: 
a) D. R u bin, Production and Extension Services, Ministry of Agriculture (Director

and Chief Professional Coordinator), Tel-Aviv (Israel) (28. April).

b) Frau Ing. M. K a c ,  Hopfeninstitut Zalec (Jugoslawien) (1. bis 3. Mai).

c) Dr. J. C u r r a  d o  , Istituto di entcmologia agricola, Universitat Turin (Italien)

(17. Mai).

d) Dr. P. H. W e s t  i g a r d, Agric. Exp. Stat., Universitat Oregon (USA) (1. Juli).

e) Dr. R. H. C o b b  e n  mit 25 Studenten, Laboratorium voor Entomologie, Universitat
Wageningen (Niederlande) (2. und 3. Juli).

f) Ing. E. C h o p p  i n  d e  J a n  v r y, A.C.T.A., Paris (Frankreich) (14. Juli).

g) Dr. D. M o r r i s, Pflanzenschutzinstitut Burnley (Australien) (20. September).

h) Dr. K. R. S. A s c h e r, Bet Dagan-Rehovot (Israel) (30. September).

i) Dr. B. A r c  a n  i n  und Ing. J. C i g 1 a r, Pflanzenschutzinstitut Zagreb (Jugoslawien)

(15. bis 17. Oktober).
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k) Dr. M. St e r n  1 i c h t, Volkani-Institut Bet Dagan-Rehovot (Israel) (27. bis 29.

November).

1) Frau Dr. W. Ni k o 1 o va ,  Institut fur Pflanzenschutz, Sofia (Bulgarien) (1. bis 3.

Dezember).

5. Melde- und Warndienst
Zur Unterrichtung iiber die rechtzeitige Bekampfung wichtiger Krankheiten und
Schadlinge an den Kulturpflanzen gibt die Landesanstalt fiir Pflanzenschutz
Warndiensthinweise iiber den Rundfunk bekannt.
In No r d  w ii r t  t e m b e r  g wurde der Warndienst unter Beibehaltung der bis
herigen Organisation weitergefiihrt. Zu den regelma.13ig stattfindenden Warn
dienstbesprechungen in den einzelnen Warndienstzonen wurden im Berichtsjahr
erstmalig neben den Pflanzenschutzberatern auch die Kreisfachberater fiir Obst
bau hinzugezogen. Im Zuge des weiteren Ausbaues des Warndienstbeobachtungs
netzes und der Intensivierung der einzelnen Beobachtungsstellen wurden eine
Reihe weiterer Gerate wie Lichtfallen, Blattna.Bschreiber und Thermohygro
graphen beschafft.
In No r d  b a d e  n wurde der Warndienst im Berichtsjahr organisatorisch und
geratetechnisch weiter ausgebaut. Die Zahl der Schorf- und Beobachtungs
stationen (Blattna.Bschreiber, Thermohygrograph, Regenmesser und Wetter
hauschen) zur Ermittlung der kritischen Befallswerte beim A p f e 1 s c h o r f
konnte von 6 auf 9 erhoht sowie ein Teil der veralteten Lichtfallen zur Kontrolle
des A p f e 1 w i c k  le r - und Ma i s  z ii n s 1 e r  fluges erneuert werden.
In S ii d b a d e  n standen wie 1968 fiir den seit 1966 eingerichteten speziellen
Warndienst fiir den Kernobstbau in der Oberrheinebene 18 Blattna.Bschreiber,
12 Regenmesser und 12 Thermohygrographen zur Verfiigung. Im Kr. Offenburg
wurde erstmalig fiir. den Warndienst ein Anrufbeantworter eingesetzt, <lessen
Empfehlungen von einigen Anrufern miindlich und teilweise telefonisch an
interessierte Obstbauern weitergegeben wurden. Am Kaiserstuhl schufen sich
einige Kernobstbauern eine eigene Beobachtungsstation fiir den Warndienst.
In S ii d w ii r t  t emb e r  g-H o h  e n  z o 11 e r  n wurde wiederum die Negativ
prognose im Rahmen des W arndienstes zur K r a u t f a u 1 e bekampfung bei
Kartoffeln gepriift. Infolge der ungiinstigen Verteilung der Wetterstationen in
einem landschaftlich und klimatisch so vielgestaltigen Gebiet war es jedoch
wiederum nicht moglich, fiir die Praxis brauchbare Aussagen zu gewinnen.

6. Offenrnche Aufklarung
Die offentliche Aufklarung wurde in demselben Rahmen wie in den Vorjahren
durchgefiihrt.

7. Auskunft und Beratung
Keine ins Gewicht fallende Anderungen im Vergleich zu den Vorjahren.

8. Oberwachungsaufgaben nach dem Pflanzenschutzgeseiz
8.1. San-Jose-Schildlaus (SJS)
U b er w a c h u n g d e s B e  f a  11 s g e b i  e t e s : Die Uberwachung der Rand-
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gebiete des SJS-Befalles wurde wiederum vor allem in dem obstbaulich wichtigen 
Stadt- und Landkreis Heilbronrr und im klimatisch fiir die SJS giinstigen Neckar
tal fortgesetzt. Zur Begehung wurden 3 erfahrene Baumwarte und 4 ortskundige 
Feldhiiter des Feldschutzes der Stadt Heilbronn eingesetzt. Der Bezirksstelle fiir 
San-Jose-Schildlaus-Bekampfung in Heidelberg wurden 141 Zweig- und Rinden
proben zur Untersuchung eingesandt. 30 Proben erwiesen sich als SJS-befallen. 
Die ilbrigen waren von anderen Schildlausarten, am haufigsten von Asp i di o -
tu s pi r i, befallen. Insgesamt konnten 8 neue Befallsherde, vor allem in 
Schrebergarten, ermittelt werden. Die befallenen Baume wurden groBtenteils 
entfernt und fur die Garten eine Winterspritzung angeordnet. 

Die Begehung der Gemeinden mit Altherden im Kreise Tauberbischofsheim ergab 
keinen Befall. Nach nunmehr 20jahrigen BekampfungsmaBnahmen kann dieser 
Landkreis als praktisch befallsfrei erklart werden. Das bedeutet, daB der Kreis 
Tauberbischofsheim aus der alljahrlich angeordneten Winterspritzung heraus
genommen werden kann. Obwohl in den ersten Jahren der SJS-Bekampfung die 
SJS mit verseuchtem Baumschulmaterial in die Kreise Buchen und Tauber
bischofsheim eingeschleppt wurde, konnte sich dieser Erstbefall nicht weiter aus
breiten. Die klimatischen Verhaltnisse sind fiir die SJS namlich so ungiinstig, daB 
sie hochstens eine Generation entwickeln kann, die aber keinen wirtschaftlichen 
Schaden anrichtet. Im November 1969 wurde in Lauffen, Kr. Heilbronn, in der 
Nahe eines alten getilgten SJS-Herdes, erneut Befall festgestellt. In den Kreisen 
Karlsruhe und Pforzheim wurde in einigen Gemeinden des Vordringungsgebietes 
der SJS ebenfalls eine Begehung durchgefiihrt. Neuer Befall wurde jedoch nicht 
festgestellt. 

Die E n t  s e u c h u n g  d e s  B a u m  s c h u 1 m a t e r  i a 1 s in 14 stationaren und 
3 fahrbaren Entseuchungshallen erfolgte wie bisher; bei 194 Begasungen wurden 
111 350 Obstgeholze entseucht. 

Eine SJS-Entriimpelungsaktion unter Mithilfe des Pflanzenschutzamtes Karlsruhe 
wurde in den alten SJS-Gebieten durchgefiihrt, wobei besonders SJS-befallene 
Baume in der Na.he van Obstanlagen und Baumschulquartieren entfernt wurden. 

(W. Phi l i p p, HD). 

8.2. Viruskontrollen in Baumschulen 

Der Kontrolle ihrer Quartiere unterzogen sich insgesamt 216 Baumschulen: 

Zahl der Flache 
Regierungs bezir k Baumschulen in ha 

Nordwiirttemberg 112 132,45 

Nordbaden 31 36,83 

Siidwiirttemberg 19 31,04 

Siidbaden 54 35,89 

Insgesamt 216 236,21 
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An sichtbaren Virosen wurden vernichtet: 

Ke r n o b s t S t e i n o b s t

Rot-
Ring- Ring-

Regierungs bezir k Gummi- Apfel- fleckig- und Scharka und 
holz mosaik Band- Band-

keit mosaik mosaik 

N ordwiirttemberg 1 008 783 227 165 3 385 458 

Nord bad en 32 217 55 220 

Siidwiirttemberg 114 519 300 10 50 

Siidbaden 178 375 2 433 792 

Insgesamt 1 332 1 894 529 165 3 883 1520 

Insgesamt vernichtet wurden 9323 Obstgeholze. Das sind 0,2 0/o von 4 665 390 Obst
geholzen. Ein weiterer Rilckgang der reinen Obstbaumschulen und ein ti"bergang 
zur gemischten Baumschule muBten festgestellt werden. Erstmalig wurden in 
Zierpflanzen-Baumschulen Prunus-Arten auf S c  h a r k  a befall kontrolliert und 
in einigen Fallen auch Scharka festgestellt. (W. P h i  1 i p p ,  HD). 

8.3. Blattlauskontrollen im Pflanzkartoffelbau 

Die dem Warndienst dienendenBlattlauskontrollen im Pflanzkartoffelbau wurden 
in Zusammenarbeit mit den Pflanzenschutzamtern Freiburg, Stuttgart und 
Tu.bingen durchgefuhrt. An 30 Kontrollstationen wurden im Mai durchschnittlich 
4 Gelbschalenkontrollen, danach 5 Abklopfungen (von Mitte Juni bis Anfang 
August) und schlieBlich wiederum 4 Gelbschalenkontrollen vorgenommen. Die 
Kontrollen erfolgten in wochentlichen Abstanden. 

Der verhaltnismaBig geringen Eiablage der G r  ii. n e n  P f i r s  i c h b 1 a t  t 1 a u  s 
(durchschnittlich 5,5 Eier je 100 Knospen) entsprach ein schwacher Frlihjahrsflug, 
der durch anhaltend naBkalte Witterung stark gehemmt wurde. Bei den un
glinstigen Flugbedingungen gelangten im allgemeinen nur wenige Blattlause in 
die liberwiegend erst Mitte Juni auflaufenden Vermehrungsbestande. Auch die 
Vermehrung und Entwicklung der Blattlause in den Kartoffelbestanden blieb 
witterungsbedingt stark gehemmt. Erst in der zweiten Julihalfte entstanden fur 
die Blattlause auflerordentlich glinstige Entwicklungsbedingungen. Infolgedessen 
waren im Raum Baar, Hotzenwald und Alb-Wutach liberdurchschnittlich hohe 
Besatzzahlen zu verzeichnen. Trotz glinstiger Witterungsverhaltnisse blieb der 
gebietseigene Sommerflug im Vergleich zu den Durchschnittszahlen der Jahre 
1961 bis 1968 in den Vermehrungsgebieten schwach, was in den Fangergebnissen 
der Gelbschalen zum Ausdruck kam. Die fur die Blattlausentwicklung glinstige 
Herbstwitterung durfte eine libernormal starke Eiablage zur Falge gehabt haben. 
Alle interessierten Kreise wurden - wie in den vergangenen J ahren - von der 
Verbreitung und Entwicklung der viruslibertragenden Blattlause sowie von den 
erforderlichen AbwehrmaBnahmen in Kenntnis gesetzt. (P. B u g  a n, DS). 
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8.4. Kartoffelkrebs und -nematoden 

S ii d b a d  e n  : Der K a r t  o f f  e 1 k r e  b s (Typ 6) blieb auch 1969 auf das obere 
Murgtal mit den Gemeinden Gausbach, Bermersbach und Forbach beschriinkt. 
Die dort vorhandene Kartoffelfliiche von insgesamt 31 ha, die sich ilberwiegend 
aus Parzellen von 1 bis 3 Ar zusammensetzt, ist zu 7 °/o = 2,25 ha befallen. Die 
Zahl der Hertle betriigt 92. Die Befallsflache hat sich gegenilber 1968 (9 0/o) um 
2 0/o verringert. Die krebsfeste Sorte ,Tondra' wird verbreitet angebaut. Infolge 
der isolierten Lage dieses Krebsherdes ist eine Ausbreitung auf andere Gebiete 
nicht zu erwarten. 
Die Feststellung des K a r t  o f f  e 1 n e m a t o d e  n wurde 1969 im ganzen Regie
rungsbezirk fortgesetzt. Die Aktion soll 1970 - spatestens 1971 - fur alle 
Gemeinden Sildbadens beendet sein. (H. E n g e  1, FR). 

N o r d  w ii r t  t e m b e r  g : Im Berichtsjahr wurden weitere 120 Bodenproben aus 
dem 50 ha groBen sehr intensiven Frilhkartoffelanbaugebiet von Lauffen a. 
Neckar untersucht, um die Befallsherde des K a r t  o f f  e 1 n e m a t o d e  n besser 
abgrenzen zu ki:innen. Auf Grund der Untersuchungsergebnisse, die nach dem 
Biotest von P. B e h r i n g e r  gewonnen wurden, hat sich die Befallsstarke 
gegenilber c:l,en im Vorjahre festgestellten Werten nur sehr geringfilgig geandert. 
Im ganzen gesehen kann der Befall als schwach bezeichnet werden. Auf den be
fallenen Grundstiicken ist im Jahre 1970 eine Bodenentseuchung mit nach
folgendem Anbau einer gegen Nematoden resistenten Sorte vorgesehen. In dem 
im Jahre 1967 ermittelten Gebiet mit Nematodenherden wurden seit dieser Zeit 
keine Kartoffeln mehr angebaut. (A. F r i c k e r , S). 

8.5. Blauschimmelkrankheit 

Die Blauschimmelkrankheit des Tabaks trat 1969 in Baden-Wiirttemberg nicht 
auf. 

8.6. Japankafer 

Die auf den NATO-Flugplatzen Rastatt und Lahr durchgefilhrten 32 Kontrollen 
auf Einschleppung des Japankafers blieben ohne Ergebnis. (H. E n g e  1, FR). 

8.'1. Rattenbekampfung 

N o  r d w ii r t  t e m b e r  g : Die Landratsamter und die Biirgermeisteramter der 
Stadtkreise wurden <lurch eine Bekanntmachung des Regierungsprasidiums auf
gefordert, wahrend der Wintermonate 1969 in den Gemeinden eine allgemeine 
Bekampfung der Ratten durchfiihren zu lassen. Gleichzeitig wurde auch in der 
landwirtschaftlichen Fachpresse auf die Dringlichkeit der Rattenbekampfung 
hingewiesen und entsprechende Empfehlungen fur die zu ergreifenden MaB

nahmen gegeben. Im Laufe des Winters erfolgte das Auslegen von Cumarin
praparaten durch die Grundstilcksbesitzer selbst oder von geschulten Gemeinde
arbeitern. In gri:iBeren Gemeinden und Stadten wurden gewerbliche Schadlings
bekampfungsunternehmen mit der Durchfiihrung der · Rattenbekampfung 
beauftragt und insbesondere die Kanalisationen und Miillabladeplatze in die 
Aktion einbezogen. (A. F r i c k e r, S). 

N o r d  b a d e  n : Die Rattenbekampfung wurde auch fur das Winterhalbjahr 
1968/69 wie in den Vorjahren in Zusammenarbeit mit dem Referat Gesundheits-
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wesen beim Regierungsprasidium angeordnet und durchgefiihrt. Obwohl seit 
Jahren in den einzelnen Gemeinden Rattenbekampfungen vorgenommen werden, 
ist gegenil.ber dem Vorjahr il.berall ein leichtes Ansteigen des Rattenbefalls fest
zustellen. Der Grund hierfil.r dil.rfte darin zu suchen sein, daB die Bekampfungs
maBnahmen immer weniger in Form von Gemeinschaftsaktionen durchgefiihrt 
werden und sich zunehmend auf die Eigentiimer bzw. Nutzung�berechtigten ver
lagern. Dadurch ist von vornherein jede Kontrolle ausgeschlossen, und die 
MaBnahmen werden nur selten mit der erforderlichen Sorgfalt durchgefiihrt. 

(G. B r o d  , KA). 

8.8. Bisambekampfung 

In S il. d w il. r t  t e m b e r  g wurden im Jahre 1967 die ersten Bisamratten, die aus 
dem anliegenden bayerischen Gebiet eindrangen, im Kr. Biberach festgestellt. Die 
durch einen amtlichen Bisamjager vorgenommenen Kontrollen ergaben nur an 
der Iller Befall. Es handelte sich um verhaltnismaBig junge Ansiedlungen. Die im 
Jahre 1969 durchgefiihrten Kontrollen ergaben, daB sich der Bisam in den Neben
gewassern der Iller, die ihm gute natiirliche Lebensbedingungen bieten, weiter 
verbreitet hat. Auf zwei Kontrollgangen wurden 89 Tiere gefangen, davon 17 Alt
tiere und 72 Jungtiere. Da der Befallsdruck aus den benachbarten bayerischen, 
nordwil.rttembergischen und auch badischen Gebieten sehr stark ist, kann mit 
einer weiteren Ausdehnung gerechnet werden. (A. L e i c h t, TU). 

In No r d  w ii r t  t e m b e r  g hat sich 1969 die Befallslage nicht wesentlich 
geandert. Im Kreise Heilbronn wurden in den Gewassern bei Bonfeld, Biberach 
und Frankenbach westlich des Neckars erneut Wandertiere festgestellt und 
abgefangen. Die westliche Befallsgrenze verlauft jetzt von Ulm/Donau il.ber 
Goppingen, Waiblingen, Ludwigsburg bis Heilbronn/Neckar, wo bereits einige 
Tiere in die Gewasser westlich des N eckars vorgedrungen sind. Die Befallsdichte 
hat in den Kreisen Aalen, Backnang, Goppingen, Kil.nzelsau, Ludwigsburg, 
c'.>hringen, Schwab. Gmil.nd und Schwab. Hall infolge der intensiven Bekamp
fungsmaBnahmen merklich abgenommen. Die Tiere sind aber nun sehr zerstreut 
und auch in kleinen Graben aufzufinden, was die Bekampfung auBerordentlich 
erschwert. Im Kreise Heidenheim hat im Gegensatz zu den obengenannten 
Kreisen die Befallsdichte wesentlich zugenommen. Insgesamt wurden in Nord
wil.rttemberg 6757 Bisame gefangen, davon vom amtlichen Bisamjager 2041 und 
von privaten Bisamfangern 4716. (A. F r i c k e r ,  S). 

In N o r d  b a d e  n haben sich im Berichtsjahre die Schwerpunkte des Bisam
befalls nur wenig verandert. Die Hauptbefallsgebiete befinden sich nach wie vor 
in den Kreisen Buchen (Jagst, Kirnau, Seckach und Erlenbach), Tauberbischofs
heim (Tauber, Brehmbach, Umpfer, Wittigbach und Welsbach) und Karlsruhe. 
Im Kreise Karlsruhe liegt der starkste Befall entlang der Gewasser Alb, Malscher 
Landgraben, Reuthgraben, Saalbach und Pfinz. In den Altrheingewiissern konnten 
vor allem bei Neuburgweiher und Knielingen groBere Bisamansiedlungen ange
troffen werden. 
In den Kreisen Mannheim, Heidelberg, Mosbach und Pforzheim blieb der Befall 
bisher gering. Am Neckar konnten, abgesehen von einzelnen in den Neckar
schleusen Gundelsheim und Neckarzimmern gefangenen Tieren, keine An-
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siedlungen festgestellt werden. Auch ein am Unterlauf des Neckars bei Neckar
hausen 1968 festgestellter und ausgeraumter groflerer Befallsherd hat 1969 keine 
Neubesiedlung erfahren. Gefangen wurden hier nur 2 Tiere (1968: 98 Bisame). 
Im Berichtsjahr konnten jedoch erstmals kleinere Befallsherde im Kraichgau 
(Kr. Sinsheim), und zwar am Oberlauf der Elsenz sowie bei Bad Rappenau, 
festgestellt werden. In beiden Fallen diirfte die Besiedlung nicht vom Neckar aus 
iiber den Unterlauf der Elsenz, sondern vom angrenzenden wiirttembergischen 
Landesteil aus erfolgt sein. 

Von den durch den amtlichen Bisamjager aufgestellten 3801 Fallen waren 1165 
( = 30,5 0/o) besetzt; diese enthielten 969 Bisame ( = 83 '°lo) und 196 ( = 17 0/o) andere 
Tiere, davon 43 N u t r i a s ;  148 Bisame sind von Jagern, Fischern u. a. Personen 
gefangen worden. (G. B r o d ,  KA). 

In S ii d b a d e  n hat sich das Befallsgebiet gegeniiber 1968 praktisch nicht ver
andert. Es blieb auf die Oberrheinebene von Rastatt bis Weil a. Rh. beschrankt 
und reicht entlang des Hochrheins von Weil a. Rh. bis nach Sackingen. Die Fange 
am Hochrhein machten etwa 4 -O/o des Gesamtfanges aus. In der Oberrheinebene 
war auch 1969 der Befall an den Altrheinarmen (363 Bisame), an der Elz (201 
Bisame) und am Muhlbach bei Kehl (237 Bisame) am dichtesten. Die durch die 
Kieswerke und den Bau der Autobahn entstandenen etwa 110 Baggerseen waren 
entweder gar nicht oder nur vereinzelt mit Bisam besetzt, weil ihnen meist eine 
ausreichende Vegetation fehlt oder aber der lockere Kiesboden die Schaffung 
sicherer Bauten ausschlieflt. Inwieweit sich der Ausbau des Rheinseitenkanals bis 
nach StraBburg auf den Bisambefall auswirkt, ist vorerst noch offen. Der Kanal 
selbst miiBte wegen seines tiefen und betonierten Bettes die Zuwanderung aus 
dem Westen stoppen, dagegen wird der dann kaum mehr befahrene Rhein ein 
noch besseres Wohngebiet fur den Bisam abgeben. Die Altrheinarme, die bereits 
jetzt mit dem Bisam dicht besetzt sind, werden dem Tier auch in Zukunft kaum 
schlechtere Lebensbedingungen bieten. 

Der Schwarzwald bildete auch 1969 nach Osten eine natiirliche Grenze, die bisher 
an keiner Stelle nachweislich iiberschritten wurde. Die in den Kreisen Donau
eschingen und Waldshut durchgefiihrten Kontrollen waren ohne Ergebnis. Das in 
den Vorbergen festgestellte Bisamvorkommen bis in 600 m Rohe konnte durch 
wiederholte Fange beseitigt werden. Der 1968 beobachtete Anstieg der Gesamt
population wurde im Berichtsjahr zuriickgedrangt. 

Die mit der Bisambekampfung beauftragten 2 Bisamjager fingen 1969 2473 
Bisame. Ermittlungen bei den Fischern ergaben, dafl diese etwa 960 Bisame ver
nichteten. Somit wurden 1969 insgesamt 3433 Bisame unschadlich gemacht. Die 
tatsachliche Zahl diirfte um 200 bis 300 Tiere hoher liegen, da die Teichbesitzer 
u. a. ihre Fange nicht melden. (H. E n g e  1, FR).

8.9. Freiwillige Uberpriifung von Feldspritzgeraten 

in der landwirtschaftlichen Praxis 

In Nordbaden wurde 1969 erstmalig mit der systematischen Uberpriifung von 
Feldspritzgeraten mit Hilfe eines transportablen Diisenpriifstandes begonnen. Die 
in den Kreisen Bruchsal, Buchen, Sinsheim und Tauberbischofsheim erfolgten 
geratetechnischen Priifungen der Feldspritzen hatten zum Ziel: Kontrolle der 
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Verteilungsgleichma.Bigkeit der Spritzeinrichtungen bzw. der Di.isen und Fest
stellung der Funktionsfahigkeit wichtiger Zusatzteile, wie Leitungen, Gestange, 
Abdichtungen, Filtereinrichtungen u. a. 

Als transportabler Di.isenpri.ifstand wurde der ,,Dositest" der Fa. Gehr. Holder 
benutzt. Die Kontrolle der Praxisgerate ergab, daB nur etwa 10 °/o der Feld
spritzen den Anforderungen entsprachen. Aber auch der Pri.ifstand selbst wies 
arbeitserschwerende Mangel und seinen Einsatz begrenzende Nachteile auf. Vom 
Pflanzenschutzamt wurden daher auf Grund der gewonnenen Erfahrungen dem 
Hersteller eine Reihe von Vorschlagen zur Verbesserung des ,,Dositests" unter
breitet (z. B. Verbreiterung der Rinnenauffangflache, VergroBerung der MeB

becher, zentralbedienbare Kippvorrichtung). 

Die Fa. Gehr. Holder zeigte sich gegeni.iber allen Wi.inschen des Pflanzenschutz
amtes aufgeschlossen und entgegenkommend und hat, soweit es ihr fertigungs
technisch moglich war, die .Anderungsvorschlage bei der nachfolgenden Produktion 
des Di.isenpri.ifstandes beri.icksichtigt. (G. B r o d ,  KA). 

9. Amtliche Pflanzenbeschau

9.1. Einfuhr 

Art der Sendungen 

Lebende Pflanzen einschl. Stecklingen, Edelreisern, 
Blumenzwiebeln und -knollen 

Schnittblumen, Bindegriln u. a. frische Pflanzenteile 

Obst und Sildfriichte (auBer Mostobst) 

Gemilse, Kartoffeln und Mostobst 

Getreide, Hiilsenfrilchte, PreBrilckstande der 
Olgewinnung, Bruchreis, Tapiokamehl, Erdnilsse, 
Kleie und andere Bearbeitungsriickstande 

Erde 

Insgesamt 

9.2. Zuriickweisungen 

Art der Sendungen 

Lebende Pflanzen einschL Stecklingen, Edelreisern, 
Blumenzwiebeln und -knollen 

Obst und Sildfrilchte 

Nelken 

Kartoffeln 

Getreide, Hi.ilsenfriichte, PreBrilckstande der 
Olgewinnung, Bruchreis, Tapiokamehl, Erdniisse, 
Kleie und andere Bearbeitungsriickstande 

Insgesamt 

Zahl der 
Sendungen 

506 

80 904 

48 184 

7 648 

6 389 

2 

143 633 

Zahl der 
Sendungen 

117 

219 

98 

4 

438 

Gewicht 
in kg 

335 590 

4 903 2�6 

621 050 895 

116 534 631 

728176 096 

13 OOO 

1 471 013 458 

Gewicht 
in kg 

1 153 578 

6 172 

1 470 OOO 

81 130 

2 710 880 



Land Baden-Wiirttemberg 109 

9.3. Ausiuhr 

Zahl der Gewicht 
Art der Sendungen Sendungen in kg 

Lebende Pflanzen einschl. Stecklingen, Edelreisern, 
Blumenzwiebeln und -knollen 
Schnittblumen, Bindegrtin u. a. frische Pflanzenteile 
Obst und Gemtise 
Kartoffeln 
Sii.mereien einschl. Getreide 
Sonstiges (Hopfen, Holz, Baumwollabfii.lle, 
Blumenerde u. a.) 

Insgesamt 

2 392 1 154 87.6 

54 21 277 

537 2 894 128 

18 89 550 

1 634 26 231 242 

4 945 83 825 982 

9 580 114 217 055 

9.4. Durchiuhr nach West-Berlin und in die Sowjetische Besatzungszone 

8382 Sendungen im Gewicht von 25 459 467 kg. 

10. Amtliche Prilfung von Pflanzenschutzmitteln

Praparate 
Industrieprtifung Zulassungspriifung Sonderpriifung 
LA s FR KA LA s FR KA LA s FR KA 

Gegen tierische Schii.dlinge 56 13 35 47 23 47 19 6 31 

Gegen Pilzkrankheiten 59 1 4 33 6 5 81 6 1 15 

Gegen Unkrii.uter 95 7 15 15 97 52 47 133 51 57 50 

Zur Keimhemmung 12 

Prtifung auf Kulturpflanzen-
vertraglichkeit 281 

Insgesamt 210 21 54 15 189 58 75 542 76 64 96 

11. Re!henuntersuchungen

11.1. Untersudmngen von Bodenproben aui Versetichung
durch das Riibenkopialchen (Ditylenchus dipsaci) 

Der Landesanstalt fur Pflanzenschutz wurden zur Untersuchung 466 Bodenproben 
von Ackern, die fur den Anbau von Zuckerrilben vorgesehen waren, eingesandt. 
Etwa 51 °/o der untersuchten Proben waren verseucht. (W. H i  r 1 i n  g ,  LA). 

11.2. Virustestung im Obstbau 

Die Reihenuntersuchung auf Obstvirosen wurde zur Erganzung der Sortimente 
und zur Vermehrung der virusgetesteten Herkilnfte fortgefilhrt. Ebenso wurden 
die in den Schnittgarten stehenden Mutterbaume zur Erstellung einer 1 ha groBen 
Versuchsflache in .Ladenburg getestet. 

Die vorhandenen. Schnittgarten reichen zwar fur den Bedarf der Baumschulen an 
virusgetesteten Edelreisern aus, es fehlen aber noch neue Sorten, Spurtypen 
sowie Unterlagen. Das Versuchsgelande in Eckartsweier soll vorwiegend zur 
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Testung von Unterlagen dienen. Unterlagentests und -vermehrungen wurden in 
2 Jungpflanzenbaumschulen angelegt. (W. P h i  1 i p p ,  RD). 

11.3. Virustestung von Pflanzkartoffeln 

1969/70 wurden insgesamt 1871 Proben, davon 1821 im Rahmen der amtlichen 
Anerkennung, 32 Proben Versuchsmaterial und 18 Proben Nachschubmaterial aus 
anderen Bundeslandern durch das Saatbauamt Donaueschingen in Zusammen
arbeit mit der Landesanstalt fur Pflanzenschutz getestet. 

Im einzelnen wurden 1384 Proben der A u g  e n  s t e c k  1 i n  g s p r ii f u n g ,  1238 
Proben dem I g e 1- L a n  g e -T e s t  , 307 Proben dem A6-Abreibetest und 237 
Proben dem serologischen Test unterworfen. 

Der Ausgangsbesatz des der Ernte 1968 entstammenden Pflanzgutes mit Virus
krankheiten war hoher als im Vorjahre, so da13 von der zur Anerkennung 
gemeldeten Anbaufliiche von 1310,99 ha 8,1 '% zuruckgezogen und 0,6 °/o feld
aberkannt werden mu13ten. Trotz der hoheren Blattlauszahlen und der Ver
schiirfung der Anforderungen an die Beschaffenheit des Pflanzgutes liegt das 
Ergebnis der Beschaffenheitspriifung 1969 mit 2,9 0/o Testaberkennungen und 
3,5 0/o Testzuriickstufungen giinstig. Der im Igel-Lange-Test ermittelte durch
schnittliche Befall mit B 1 a t  t r o 11 virus betrug 2,45 0/o (1967: 2,85 0/o, 1968: 
3,44 0/o). Eine stiirkere Verseuchung durch Y -, A- und X- V i r u s  blieb auf 
wenige Sorten mit spezifischer Anfalligkeit gegenuber diesen Viren beschriinkt. 

(P. B u g a n  , DS). 

12. Erfahrungen und Versuche

12.1. Ackerbau

12.1.1. B e k  ii m p f u n  g t i e r  i s  c h e r  u n d p f 1 a n  z 1 i c h e r
S c h a d e r r e g e r

12.1.1.1. Mais 

M a i s z  u n s  1 e r  b e  k ii m p  f u n  g 

Der verstiirkte Kornermaisanbau in den klimatisch giinstigen Gebieten Nord
wiirttembergs hatte in den letzten Jahren auch eine erhebliche Zunahme des 
Maiszunslers zur Folge. Um eigene Erfahrungen iiber die Wirkung geeigneter 
Praparate zu erhalten, wurden vom Pflanzenschutzamt Stuttgart auf einer Ver
suchsflache von 50 ha Kornermais der Sorte ,Inra 258' Bekampfungsversuche mit 
einem Hubschrauber durchgefuhrt. Der Flug des Falters begann Anfang Juli, 
setzte vom 7. bis 13. Juli wegen kiihlem und regnerischem Wetter aus, brachte 
vom 14. bis 20. Juli einen Hohepunkt und fiel in den folgenden Tagen wieder ab. 
Die Kontrolle iiber die Starke des Falterfluges wurde mit Hilfe einer Lichtfalle 
durchgefiihrt. Auf Grund de!.· laufenden Beobachtungen iiber die Eiablage und 
das Schlupfen der Riiupchen wurden die Bekampfungstermine festgelegt. Die 
erste Behandlung wurde am 22. Juli zu Beginn des Schliipfens der Riiupchen vor
genommen, wobei Thiodan emulgierbar (41/ha), Dipterex Emulsion (31/ha) und 
Azodrin (11/ha) zum Einsatz kamen. Eine zweite Behandlung, die nur auf einem 
Teil der Parzellen erfolgte, fand am 28. und 29. Juli statt. Zu diesem Zeitpunkt 
waren etwa 50 °/o der Riiupchen geschlupft. Die Bonitierung wurde am 4. August 
durch Auszahlen von je 100 befallenen Fahnen je Parzelle durchgefiihrt. Es hat 
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sich gezeigt, daB die Friihbehandlung am 22. Juli mit allen drei Praparaten nur 
eine ungenilgende Wirkung hatte, weil zum Behandlungstermin erst wenige 
Raupchen geschliipft waren. Die Abtotungsquote lag hier zwischen 6 und 15 %. 
Bei der zweiten Behandlung, die acht Tage spater angesetzt wurde, war die Zahl 
der abgetoteten Raupchen in den befallenen Fahnen wesentlich groBer. Hier 
wurde ein Bekampfungserfolg von 57 bis 78 0/o erreicht. Die Endbonitierung 
erfolgte vor Beginn des Mahdrusches am 13. Oktober. 
Die Versuche zeigten, daB eine Maisziinslerbekampfung mit den verwendeten 
Praparaten Azodrin (11/ha), Dipterex (3 1/ha) und Thiodan (41/ha), zu einem 
optimalen Zeitpunkt ausgebracht, mit gutem Erfolg moglich ist. Ob ein- oder 
zweimal bekampft werden muB, hangt von der Wirkungsdauer des jeweiligen 
Praparates und von der Lange des Maisziinslerfluges ab. Die groBten Schwierig
keiten liegen in der Terminbestimmung filr die Behandlung. Nur <lurch laufende 
und exakte Beobachtungen der Eiablage und des Schliipfens der Raupchen kann 
der richtige Zeitpunkt fur die Bekii.Jnpfung ermittelt werden. Ein guter Erfolg ist 
dann ZU erwarten, wenn zum Zeitpunkt der Behandlung etwa 60 °/o der Raupchen 
geschliipft sind. Die Ertrage lassen erkennen, daB auch die Wirtschaftlichkeit 
dieser Bekampfung::;maBnahme wohl gegeben ist. AbschlieBend darf noch bemerkt 
werden, daB beim Einsatz von Azodrin nachteilige Nebenwirkungen nicht 
beobachtet wurden. (A. F r i c k e r ,  S). 

In Nordbaden wurden sowohl in einem Exaktversuch (Bodengerat) als auch in 
zwei GroBflachenversuchen (Hubschrauber) filnf verschiedene Praparate auf ihre 
Wirkung gegen die Raupen des Maisziinslers gepriift. 
Im Exaktversuch erfolgte die Applikation der Mittel mit einem von der Fa. Carl 
Platz in Zusammenarbeit mit der Badischen Zentralgenossenschaft Karlsruhe und 
dem Pflanzenschutzamt entwickelten Spezialspritzgestange, welches an die Front
laderschwingen eines Unimogs anmontiert war und wahrend der Arbeit laufend 
der Bestandshohe des Maises angepaBt werden konnte. Durch Freilassen von 
Fahrgassen im Abstand von jeweils 15 m war eine einwandfreie Insektizid
behandlung der Maisbestande gewahrleistet. 
Den hochsten Wirkungsgrad mit 95 °/o erbrachte bei zweimaliger Behandlung im 
Abstand von zehn Tagen das systemisch wirkende Praparat A (Azodrin) (3 1/ha), 
dicht gefolgt von Obstabil (4 kg/ha) mit 91 6/o und Folimat (2 1/ha) mit 87 0/o. 
Dipterex (3 1/ha) und Thiodan 35 emulg. (3 I/ha) unterschieden sich in ihrem 
Wirkungsgrad (75,9 0/o) nicht. Gute Ergebnisse konnten auch mit dem Mittel B 
(Azodrin) (1,51/ha) bei einmaliger Behandlung und bei spa.tern Behandlungs
termin erzielt werden (Wirkungsgrad 83,5 °/o). Sowohl eine Reduzierung der Auf
wandmenge von 1,51/ha auf 1,0 I/ha als auch eine Vorverlegung des Behandlungs
termins um zehn Tage filhrten zu einem raschen und deutlichen Wirkungsabfall. 
Der unterschiedliche Wirkungsgrad der eingesetzten Mittel fand seinen Nieder
schlag in den Ernteergebnissen. So konnten bei einem vorhandenen Maisziinsler
befall von 75,8 0/o in Unbehandelt mit den Praparaten Folimat, Obstabil und dem 
Mittel A (Azodrin) bei .zweimaliger Behandlung Mehrertrage zwischen 20 und 
24 dz Kornermais je ha erzielt werden. Das entspricht bei Zugrundelegung eines 
Preises von 36,- DM/dz Kornermais einem Mehrerlos zwischen 720,- DM/ha 
und 864,- DM/ha. Bei Dipterex und Thiodan lagen die Mehrer lose zwischen 
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400,- DM/ha und 440,- DM/ha, denen Mehraufwendungen fur die Maiszlinsler
bekampfung von 130,- DM bis 150,- DM/ha bei Hubschraubereinsatz und zwei
maliger Behandlung bzw. 90,- DM bis 110,- DM/ha bei Einsatz von Boden
geraten gegenliberstanden. (G. B r o d ,  KA). 

In Slidbaden erfolgte die Bekampfung des Maiszlinslers fast ausschlieBlich ver
suchsweise. Es wurden 48 Parzellen mit GroBen von 0,5 bis 1 ha mit 16 Wirkstoffen 
in 36 verschiedenen Formulierungen und Konzentrationen behandelt, darunter 
Flachen von 2 bis 4 ha GroBe praxishah. Als Emulsion, Spritzpulver oder 
Granulat gelangten Azodrin 50, Despirol, Dimecron-Combi, Dimefox, Folimat, 
Lannate, Nuvacron, Obstabil, Thiodan, Thuricid, Ultracid u. a. zum Einsatz. Die 
Ausbringung erfolgte vom Hubschrauber aus mit 50 I/ha (38 Dusen, davon 26 mit 
1,2 mm, 12 mit 2,2 mm Bohrung; Spritzbreite 12 bis 14 m), mit dem Stelzengerat 
(500 I/ha und 10 m Spritzbreite) sowie nach Freilassen von Gassen mit einem auf 
einem Frontlader aufgebauten Spritzgerat (400 I/ha und 16 m Spritzbreite). 

Der Einsatz der systemischen Praparate Azodrin 50 und Nuvacron versprach eine 
bessere Wirkung als der der Kontaktinsektizide. Dabei wurde libersehen, daB der 
Zlinsler nicht nur vom Saftstrom der Pflanze, sondern weitaus mehr von ihrem 
Stlitzgewebe lebt, in dem das Azodrin 50 kaum enthalten ist. Obwohl die Wirkung 
der systemischen Praparate ausreichend war, muB auf ihre weitere Anwendung 
verzichtet werden, weil diese Mittel bei Vogeln (Amseln und Spatzen) gelegent
lich Lahmungen bzw. den Tod verursachten. Im Raum Freiburg wurden solche 
Schaden weder an Fasanen noch an anderen Vogeln festgestellt. Die im Diagonal
verfahren vorgenommenen Erfolgskontrollen ergaben fur die nachfolgend 
genannten Praparate folgendes: 

Mittel 

Azodrin 50 

Obstabil 75 

NuvacronG. 

Thiodan 35 

Mittel 

Azodrin50 

Obstabil 75 

NuvacronG. 

Thiodan35 

Aufwand-

menge 

je ha 

2,51 

3,0kg 

30,0 kg 

3,0kg 

Aufwand-

menge 

je ha 

2,51 

3,0kg 

30,0kg 

3,0kg 

Befall 

% 

29,0 

46,1 

31,0 

42,9 

Befall 

% 

78,6 

88,6 

78,6 

78,6 

B eh a n d e l t

Befall Stengel- Wirkungs-
Kolben umbruch grad 

% % % 

12,9 2,4 76 

20,2 2,5 76 

9,5 3,8 78 

9,1 2,4 67 

Un b eh a n d e l t

Befall Stengel-

Kolben umbruch 

% % 

33,1 11,0 

35,2 19,1 

14,3 17,9 

14,3 17,9 

Die Ergebnisse zeigen gegenliber Unbehandelt eine deutliche Befallsreduktion an 
Stengel und Kolben sowie einen wesentlich geringeren Stengelumbruch. Die 
behandelten Flachen brachten auBerdem einen Mehrertrag zwischen 5 und 20 0/o. 



Land Baden-Wiirttemberg 113 

Der Wirkungsgrad um 75 0/o ist keineswegs befriedigend. Die lange Flugdauer 
und Eiablage des Zunslers schlieBen einen gr6Beren Erfolg mit den genannten 
Mitteln aus. Eine Steigerung lieBe sich allenfalls durch eine, wenn auch unwirt
schaftliche, zweimalige Behandlung erreichen. Zur Verbesserung wird die Kombi
nation von Kontakt- und systemischen Wirkstoffen angestrebt. Der derzeitige 
Befall macht in den gefahrdeten Gebieten eine GroBbekampfung notwendig. 

Von den 1969 eingesetzten Praparaten scheiden mehrere wegen zu geringer 
Wirkung aus, andere sind sehr aussichtsreich, befinden sich jedoch noch in der 
Prilfung. (H. E n g e  1 , FR). 

12.1.1.2. Kartoff eln 

(a) V e r  s u c h  e z u r B e k  a m p  f u n  g d e s  K a r t  o f f  e 1 n e m a t o d e  n
(Heterodera rostochiensis) d u r c h d e n  A n b a u
r e s i s t e n t e r  Ka r t o f f e l s o r t e n  u n d  d u r c h B e h a n dlu n g
m i t  s y s t e m i s c h e n  N e m a t i z i d e n

In einem Feldversuch und in einem Gewachshausversuch war die Boden
verseuchung durch den Kartoffelnematoden nach einem einmaligen Anbau einer 
resistenten Kartoffelsorte um 42 bis 84 °/o gesenkt worden. Der unterschiedliche 
Erfolg der Entseuchung hangt nicht von Unterschieden der resistenten Sorten, 
sondern vom gesunden Wachstum der Pflanzen ab. Die entseuchende Wirkung 
der resistenten Sorte wird durch systemische Mittel (Terracur P, Temik) nicht 
ausreichend gefordert. Die Bekampfung der Kartoffelnematoden durch Anbau 
resistenter Kartoffelsorten ist eine kostenlose MaBnahme, wenn der Aufwuchs 
verkauflich ist. Wie Anbauversuche ergeben haben, sind die heutigen resistenten 
Sorten im Ertrag und Speisewert den bekannten anfalligen Sorten gleichwertig. 
Die besten Anbau- und Verkaufserfahrungen wurden mit den resistenten Sorten 
,Cobra' und ,Hydra' gemacht. (W. H i  r 1 i n  g, LA). 

(b) V e r g l e i c h  z w e i e r  M e t h o d e n z u r  U n t e r s u c h u n g
v o n  B o d e n p r o b e n  a u f  Ka r t o f f e l n e m a t o d e n

Bodenproben aus einem Sorten- und einem Mittelversuch wurden sowohl mit dem 
Biotest von P. B e h  r i n g  e r  als auch mit der Sieb-Schlamm-Zahl-Methode auf 
Kartoffelnematoden untersucht. Es hat sich gezeigt: Eine Verseuchung des Bodens 
mit O bis 200 Eiern und Larven in 100 cm3 Ertle erscheint im Biotest als schwacher, 
200 bis 800 als mittlerer und eine Verseuchung mit uber 800 Eiern und Larven/ 
100 cm3 Boden als starker Befall. 1500 bis 2000 Eier und Larven/100 cm3 Boden 
bewirken einen 1000/oigen Befall im Biotest. Hohere Befallsgrade sind mit dem 
Biotest nicht mehr unterscheidbar. Der MeBbereich des Biotestes reicht damit 
nicht ganz an die untere Grenze des kritischen Schwellenwertes des Kartoffel
nematoden von 2000 bis 5000 Eiern und Larven/100 cm3 Ertle. Bei einem Quaran
taneschadling ist jedoch nicht die Rentabilitat der Bekampfung zu ermitteln. Es 
genugt allein der Nachweis seines Vorhandenseins, um Anbau-, Einfuhr- und 
Ausfuhrverbote auszusprechen. Hierfur ist der Biotest als einfache, arbeits
sparende Untersuchungsmethode geeignet. Er erfaBt innerhalb seines MeB
bereiches die Befallsabstufungen verlaBlicher und weniger zufallsbedingt als die 
Sieb-Schlamm-Zahl-Methode. Zur Auswertung von Versuchen ist er nur begrenzt 
bei niedrigen Verseuchungsgraden geeignet. (W. H i  r Ii n g , LA). 

8 
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12.1.1.3. R ii be n

V e r s u c h e  z u r  F r a g e  d e r  A p p l i k a t i o n s t e c h n i k  
v o n  n e m a t i z i d e n  G r a n u l a t e n  z u r  Be k a m p f u n g
d e s  Rti b e n k o p f a l c h e n s  

Die unbefriedigende Situation auf dem Gebiete der Ausbringungstechnik von 
nematiziden Granulaten im Rtibenbau gab 1969 Veranlassung, in mehreren Ver
suchen die Frage der Applikationstechnik von Granulaten naher abzuklaren. Im 
Vordergrunde des Interesses standen hierbei vor allem solche Rilbensamaschinen, 
die durch die Kombination mit einem Reihendtingerstreuer oder einem Mikro
granulatgerat den Savorgang und die Granulatausbringung in einem Arbeits
gang vornehmen. Vorteil eines solchen Gerates ist, daB nicht nur der zweite 
Arbeitsgang der Granulatausbringung eingespart, sondern gleichzeitig auch die 
Genauigkeit der Granulatausbringung wesentlich verbessert wird, da in diesem 

Falle Savorgang und Granulatausbringung synchron verlaufen und das Granulat 
auch bei Hanglagen automatisch direkt auf die Drillreihen fallen muB. Gepr ilft 
wurden 1969 vier Geratetypen, die in der nachstehenden Tabelle naher aufgefilhrt 
sind. Die vergleichenden Geratepr tifungen erfolgten auf einem tiber 1 ha groBen 
Zuckerrtibenfeld mit starker Rtibenkopfalchenverseuchung in GroBrinderfeld, 
Kr. Tauberbischofsheim. 

Ei n f l u B  d e r  A u s b r i n g u n g s t e c h n i k  v o n  n e m a t i z i d e n
G r a n u l a t e n  a u f  d e n  Be k a m p f u n g s e r f o l g  
g e g e n  d a s  Rti b e n k o p f a l c h e n: 

Versuchsglieder 

1. Unbehandelt

2. Terracur P 30 kg/ha
Monozentra Einzelkornsamaschine
und Reihendiingerstreuer,
Fahse & Co.

3. Terracur P 30 kg/ha
Einzelkornriibensagerat
und Mikrogranulatstreuer, Becker

4. Terracur P 30 kg/ha
Samaschine auf Geratetrager
(getrennte Ausbringung)

5. Terracur P 30 kg/ha

Anteil stark vom Riiben
kopfii.lchen befallener 
bzw. nicht verkaufs
fiihiger Zuckerriiben 

41,2 

0,0 

0,4 

2,5 

Samaschine an Dreipunkthydraulik
(getrennte Ausbringung) 5,0-10,0 

Die in der Tabelle wiedergegebenen Bonitierungsergebnisse lassen erkennen, daB 
bei der Anwendung von nematiziden Granulaten zur Bekampfung des Rtiben

kopfalchens im Zucker- und Futterrtibenbau eine sichere Wirkung nur dann zu 
erwarten ist, wenn fur die Ausbringung der Granulate Gerate verwendet werden, 
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die in einem Arbeitsgang die Rilbensaat und das Ausstreuen des Granulats auf 
die Riibenreihe vornehmen. MuB die Granulatausbringung wegen Fehlens solcher 
Gerate mit einer herkommlichen Samaschine vorgenommen werden, dann sollte 
dies grundsatzlich in Verbindung mit einem Geratetrager und nicht mit einem an 
die Dreipunkthydraulik angebrachten Sagerat erfolgen, da letzteres wegen der 
nicht auszuschaltenden Pendelbewegung vor allem auf steinigem und scholligem 
Boden oder an Hanglagen ein genaues Aufdrillen des Granulats auf die Riiben
reihen nicht gewahrleistet. (G. B r o d ,  KA). 

12.1.1.4. Hopf en 

S i t u a t i o n  d e r  B l a t t l a u s b e k a m p f u n g

Im Jahre 1969 wurde im Tettnanger Hopfenanbaugebiet praktisch nur noch 
Ultracid 40 (Methidathion) gegen Blattlause angewendet; daneben hatte noch 
Folimat (Omethoat) Bedeutung. Weitere vereinzelt eingesetzte Insektizide waren 
das Gieflmittel Wacker S 14/10 (Dimefox), Azodrin-Fluid (Monocrotophos), Nuva
cron (Monocrotophos) sowie das Carbamat Lannate (Methomyl). Bekampfungs
schwierigkeiten wurden nicht bekannt. Um einen Oberblick ilber die im Gebiet 
ilblichen PflanzenschutzmaBnahmen zu erhalten, wurden die Besitzer von 22 
Garten (12 ha= 1,3 °/o der Gesamtflache des Anbaugebietes) verpflichtet, ilber das 
Auftreten von Schadlingen und Krarikheiten sowie ihre GegenmaBnahmen Buch 
zu filhren. Es ergab sich, daB die kontrollierten Hopfenstocke durchschnittlich 
3,4mal mit Insektiziden behandelt wurden. Die erste Spritzung brachten die 
Praktiker im Mittelwert am 22. 6., die letzte am 4. 8. aus. Diese Zahlen wilrden 
noch mehr den Charakter einer schwachen Blattlauskampagne herausstreichen, 
hatten nicht einzelne Pflanzer, bedingt durch die schlechten Erfahrungen des 
Vorjahres, Spritzungen durchgefilhrt, die unnotig waren. Es muB allerdings 
beachtet werden, daB die Sommerwitterung des Jahres 1969 fur die Blattlaus·
vermehrung trotz des spaten und schwachen Zufluges forderlich bzw. ,,nicht 
besonders negativ" war. Sonst ware an unbehandelten Stacken kein Totalschaden 
eingetreten. Trotzdem ist 1969 nur ein schwaches Blattlausjahr gewesen. 

Entscheidend fiir die Beurteilung, oh ein Jahr den Praktikern verstarkte An
strengungen zur Blattlausbekampfung abverlangt oder nicht, scheint der Zeit
punkt der ersten Insektizidspritzung zu sein, der wiederum direkt abhangig vom 
Zuflugsdruck ist. Der Pflanzer wird namlich immer dann eine Blattlausbekamp
fung durchfilhren, wenn ein gewisser Besatz an Blattlausen je Blatt erreicht ist 
(am 22. 6., dem Zeitpunkt der durchschnittlich ersten Spritzung, waren es im 
Gebiet etwa 8,3 Blattlause je Blatt in 2 m Rohe). Ist dieser Termin dem Ende des 
eigentlichen Zufluges (gewohnlich Mitte Juli) genahert, so kann der Praktiker 
zumeist mit sehr wenigen Spritzungen das angestrebte Ziel, die fast vollstandige 
Abtotung der Blattlauspopulation, erreichen. Die Folge ist: Es werden keine 
Spritzungen unmittelbar vor der Ernte mehr notwendig. Ist der Zeitpunkt der 
ersten Insektizidspritzung aber frilh anzusetzen (1968 z. B. im Durchschnitt der 
entsprechenden Garten am 9. bzw. 10. Juni. Es wurden zu dieser Zeit 7,2 Blatt
lause je Blatt in 2 m Rohe und im Durchschnitt des Gebietes gefunden), so ist 
wahrend der Hauptzuflugsperiode mindestens eine weitere Spritzung durch
zufilhren. L_anger als normal ist auch die Periode, in der eine stete Neubesiedlung 
der Stocke durch Zuflug erfolgt. Da diese aber fast ausschliefllich auf die Wipfel 

s• 
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beschrankt ist, ist die Gefahr groB, daB Blattlausfreiheit in den unteren Stock
partien den Praktiker verleitet, die Insektizidspritzungen zu frilh einzustellen. 
Unterstellt man, daB in der Blattlausgesamtpopulation bei auBerst sehr wenigen 
Tieren ein gewisser Resistenzgrad erreicht ist, milflte die Gefahr einer Auslese 
dieser Tiere bei vielen Spritzungen zudem grofler als bei wenigen sein. In Jahren 
mit frilhem Spritzbeginn ist also wahrscheinlich mit einer Spatverlausung zu 
rechnen, und entsprechend weit im August wird der Termin der letzten 
Insektizidbehandlung liegen (1968 am 13. 8. als Mittelwert). 
Die Ausbringung von Bodeninsektiziden wurde 1969 auf vier Garten beschrankt, 
in denen Wacker S 14/10 (Dimefox) angegossen wurde, bzw. drei, in denen 
Disyston-Granulat (Disulfoton) beim Schneiden ausgestreut wurde. Nur einer der 
angegossenen Garten muBte wegen starkerer Blattlausbesiedlung am 25. 7. ilber
spritzt werden. Dagegen war dieser Schritt in allen drei mit Disulfoton be
handelten Garten notwendig, und zwar am 21. 7. bzw. 23. 7. bzw. 1. 8. Es folgte 
hier jeweils noch eine weitere insektizide Spritzung. Als Negativum kam noch 
hinzu, daB eine stete und sorgsame Kontrolle der Stockwipfel in solchen Garten 
notwendig war, in denen Disulfoton ausgebracht wurde. Die Erfahrungen der 
beiden vergangenen Jahre zeigen also, daB ein Einsatz von Disyston-Granulat 
zur Hopfenblattlausbekampfung im hiesigen Anbaugebiet nicht sinnvoll ist. 

In der Wirksamkeit von Methidathion und Omethoat, den beiden den Markt 
beherrschenden Insektizidwirkstoffen, konnte kein Unterschied gefunden werden. 
Auch Monocrothophos (es wurde fast nur als Azodrin-Fluid ausgebracht) stand 
den beiden Wirkstoffen kaum nach. Dieses Mittel wird aber wegen seiner nega
tiven Wirkung auf die Vogelwelt keine Zukunft haben. Schon 1968, als es zum 

erstenmal im Gebiet angewandt wurde, kursierten Gerilchte uber Vergiftungen 
bei Vogeln. 1969 wurde das Mittel neunmal unter unserer Aufsicht ausgebracht. Im 
AnschluB hieran wurden 11 Vogelkadaver gefunden, eine hohe Anzahl, wenn man 
bedenkt, daB nicht ganze Anlagen, sondern jeweils nur ein Fach behandelt wurde. 
Bei den Funden handelte es sich um 3 Buchfinken, 2 Grilnfinken, 2 Amseln, 
1 Wacholderdrossel, 1 Hanfling, 1 Star und 1 Schwalbe. (E. Z o h  r e  n ,  LA). 

12.1.2. U n  k r a u  t b e  k a m p  f u n  g 

12.1.2.1. Getreide 

(a) B e k  a m p  f u n  g b r e  i t  b 1 a t  t r i g  e r  U n  k r a u  t e r

Da in den vergangenen Jahren beim Einsatz von Aretit flilssig in einigen Fallen 
Schaden an den Kulturflanzen entstanden, wurde es erneut in den Versuchsplan 
aufgenommen. Es traten starkere Veratzungen und Wuchsdepressionen bei 
Getreide auf, die sich trotz guter Unkrautwirkung z. T. nachteilig auf den Ertrag 
auswirkten. 

Als neues Kontaktmittel wurde Faneron im Vergleich hierzu geprilft. Die 
Abtotung der Unkrauter war gut, die Mehrertrage gegenilber Unbehandelt waren 
in allen Fallen zufriedenstellend. (Schadwirkung gegen K 1 e t  t e n  1 a b k r a u  t 

in °/o: 97,5 bis 90,0; durchschnittliche Mehrertrage: 4,6 dz/ha; Anzahl der Ver
suche: 9). Die Versuche des nachsten Jahres werden zeigen, inwieweit sich diese 
gilnstigen Ergebnisse reproduzieren lassen. Der Einsatz eines MPT-Mittels be
statigte die Ergebnisse des Vorjahres: In der Wirkung gegen Klettenlabkraut und 
K n o t  e r  i c h arten war es nicht immer ganz ausreichend. 
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Die Pri.ifung von zwei neuen Formulierungen von Certrol DP brachte gegeniiber 
dem bisherigen Certrol DP keine Verbesserung der Unkrautwirkung. Vor allem 
konnte gegen A c k e r  h o  h l z a h  n kein wesentlich giinstigerer Bekampfungs
erfolg erzielt werden. 
AuBerdem wurden Aniten, Banvel M und Banvel P in den Versuchen eingesetzt. 
Aniten und Banvel M entsprechen wirkungsmaBig etwa den MPT-Praparaten, 
wobei allerdings die Wirkung gegen Knotericharten etwas besser zu beurteilen 
sein diirfte. Banvel P zeigte durch den Ersatz von MCP A und MCPP in der 
Formulierung bei Klettenlabkraut eine bessere Abtotung (Banvel M 85 bis 95 -0/o 
Schadwirkung; Banvel P 97,5 bis 100 '0/o Schadwirkung). (A. Le i c h t ,  TU). 

(b) B e k a m p f u n g  v o n  A c k e r f u c h s s c h w a n z  u n d
b r e i t b l a t t r i g e n  U n k r a u t e r n  i n  W i n t e r w eiz e n
i m  F r ii h j a h r

Da die Bekampfung des Ackerfuchsschwanzes eines der vordringlichsten 
Probleme in Siidwiirttemberg darstellt, wird auch im Versuchsplan diesem Punkt 
besondere Bedeutung beigemessen. Im Vergleich zu der bewahrten Tankmischung 
Gesatop + Aretit fl. wurden an 12 Landwirtschaftsamtern Versuche durchgefiihrt, 
durch die mit einer Reihe der z. Z. zur Verfiigung stehenden neueren Praparate 
Erfahrungen gewonnen werden sollten. 
Basanor, das bereits unter der Versuchs-Nr. 2440 Him Vorjahr mit gutem Erfolg 
zum Einsatz kam, brachte auch im Berichtsjahre gute Abtotungsergebnisse. In 
acht Versuchen lagen die Werte bei i.iber 90 °/o Schadwirkung. Nicht befriedigend 
war das Mittel lediglich in Balingen und Tuttlingen, wo es auf Schwarzjuraboden 
mit hohem Humusgehalt zum Einsatz kam. Aber in diesen Fallen di.irfte bei allen 
Bodenherbiziden kein giinstiges Ergebnis zu erwarten sein. Ertragssteigerungen 
lagen mit Ausnahme von einem Fall (Balingen) immer vor. Gegen K 1 e t  t e n  -
1 a b k  r a u  t ist die Wirkung nicht ausreichend. Der Zusatz von Aretit fliissig 
{21/ha) brachte keine wesentliche Wirkungsverbe::;serung. Bei Dosanex lagen die 
Abtotungsprozente noch geringfiigig i.iber denen des Basanors, ebenso die Mehr
ertrage gegeni.iber Unbehandelt, trotz anfanglich beobachteter Schaden an den 
Kulturpflanzen: Veratzungen, z. T. Ausdi.innungen. Dicuran kann von seiner 
Wirkung gegen den Ackerfuchsschwanz her aber den anderen beiden Mitteln 
gleichgestellt werden. Es diirfte als etwas aggressiver zu bewerten sein, denn die 
Ausdi.innungseffekte haben teilweise negativen EinfluB auf die Ertrage ausgeiibt.
Tribunil in zwei Aufwandmengen (3 und 4 kg/ha) konnte hinsichtlich der Ab
totung des Ackerfuchsschwanzes nicht immer befriedigen, in gleicher Weise beim 
Klettenlabkraut. Dicuran und Dosanex sind hier auch giinstiger zu beurteilen. 
In einer weiteren Versuchsreihe wurde eine Neuformulierung des Gesaran ein
gesetzt, die aber keine Verbesserung darstellt, ferner Aresin in fester und 
fli.issiger Form und in Kombination mit Aretit. Da die Schadwirkung gegeniiber 
dem Ackerfuchsschwanz nicht ausreicht, wie sich auch in den Versuchen der 
Vorjahre bereits gezeigt hatte, diirfte ein Einsatz der Mittel im Getreide fiir unser 
Gebiet nicht in Frage kommen. (A. Le i c h t ,  TU). 

{c) E i n  f l u  B v o n  He r b  i z i d  e n  i n  e i n  f a  c h e r  u n d d o  p p  e l t e r
A u f w a n d m e n g e  a u f  E rtr a g  u n d  Qu a l i t a t
b e  i W i n t e r  w e  i z e n  ,M a r k u s' 

Es wurden verschiedene Getreideherbizide, Aretit fliissig (Dinosebacetat), MPT-
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Schering (CMPP + 2,4,5-T), U 46 MT-fluid (MCPA + 2,4,5-T), Aniten (MCPA +
Flurenol), Banvel M (MCP A + Dicamba), Gesatop (Simazin) und Basanor (Brom
pyrazon + Tricuron) in einfacher und doppelter Aufwandmenge in einem 
praktisch unkrautfreien Winterweizenbestand der Sorte ,Markus' eingesetzt. 

Die doppelte Aufwandmenge der wuchsstoffhaltigen Praparate wirkte sich auf 
den Ertrag negativ aus, jedoch waren die Unterschiede nicht abzusichern. Bei dem 
Kontaktmittel war bei doppelter Aufwandmenge ein ungesicherter Ertrags
zuwachs zu verzeichnen, wahrend das Triazin- und das Harnstoffpraparat einfach 
bzw. zweifach gesicherte Minderertrage verursachten. - Auf die Backqualitat 
hatten die eingesetzten Praparate keinen negativen EinfluB. (G. M e i n e r t ,  LA). 

(d) U n g r a s e r b e k a m p f u n g  i n  S o m m e r g e r s t e
i m  N a c h a u f l a u f v e r f a h r e n

In einem Versuch sollte geklart werden, ob z. Z. Praparate auf dem Markt sind, 
die bereits aufgelaufenen A c  k e r  f u c h s s c h w a  n z bekampfen, ohne die 
Sommergerste zu schadigen. Die eingesetzten Praparate, Tribunil (Methabenz
thiazuron), Basanor (Tricuron + Brompyrazon), Dosanex (Metoxuron), Gesaran 
(Triazinkombination) und Gesatop + Aretit (Simazin + Dinosebacetat), ver
ursachten alle mehr oder weniger starke Ertragsausfalle, wobei besonders 
Gesatop und Aretit sehr unvertraglich waren. Neben den Minderertragen wurde 
auch die Lagerneigung der Gerste durch alle Mittel gefordert. Das Tausendkorn
gewicht lag in allen Fallen unter der Kontrolle. (G. M e i n e r t ,  LA). 

12.1.2.2. Mais 

(a) B e k  a m p  f u n  g v o n  Un k r a u  t h i  r s e n  i n  K i:i r n e r  m a  i s

Gepriift wurden 16 verschiedene Mittel und Mittelkombinationen gegen 
H ii h n e r  h i  r s e (2 Versuche) und B 1 u t h i  r s e (2 Versuche). Alle Versuchs
flachen wiesen einen iiberdurchschnittlich starken Besatz an Unkrauthirsen auf, 
so daB es auf den unbehandelten, nicht gehackten Parzellen am Mais zu starken 
Wuchsdepressionen und Ertragsminderungen (bis zu 95 °/o) durch Unkraut
(Hirse-)Konkurrenz kam. 

Unter den gepriiften Vora u f I au f mitt e In zeichneten sich die Kombi
nationen Gesaprim + Gesatop (1,5 + 1,5 kg/ha) und Lasso + Gesaprim (4,0 +
1,0 kg/ha) sowie das Praparat Gesaprim Combi 4 kg/ha (Atrazin + Terbutryn) 
durch eine gute und anhaltende Wirkung gegen die Hiihnerhirse und breit
blattrige Samenunkrauter aus. Gegen die Bluthirse war eine befriedigende 
Wirkung jedoch nur wahrend der ersten 5 bis 7 Wochen nach der Behandlung 
zu verzeichnen. AnschlieBend kam es zu einer rasch einsetzenden Spatverunkrau
tung, bzw. die Ende Juni/Anfang Juli in einer zweiten Keimwelle auflaufende 
Bluthirse wurde nicht mehr ausreichend erfaBt. Auf den Ertrag blieb diese Spat
verunkrautung jedoch ohne gri:iBeren EinfluB. 

Unter den Na c ha u f I au f mitt e In zeigte das Praparat Oleo-Gesaprim 
(Atrazin + CH) in einer Aufwandmenge von 8 Vha (Spritzbriihmenge 300 Vha) 
eine gute und anhaltende Wirkung gegen die Hiihnerhirse sowie gegen breit
blattrige Samenunkrauter. Eine Erhi:ihung der Aufwandmenge auf 12 Vha 
erbrachte keine nennenswerte Verbesserung des herbiziden Wirkungsgrades. Die 
Wirkung gegen die Bluthirse befriedigte hingegen nicht. Mit dem Mittel konnte 
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der vorhandene Bluthirsebesatz (Entwicklungsstadium D-E) weder nachhaltig 
geschadigt noch ausgeschaltet werden. Durch die Vernichtung der dikotylen 
Unkriiuter kam es vielmehr in allen behandelten Parzellen zu einem verstiirkten 
Bluthirsebesatz bzw. zu Reinkulturen dieses Schadgrases. Die Kombination 
Gesaprim + Synergid (2 + 4 und 2 + 6 kg/ha) erbrachte bei der Bekiimpfung der 
Bluthirse iihnlich negative Ergebnisse. Die Wirkung gegen die Riihnerhirse hin
gegen war ausreichend, erreichte jedoch nicht den Wirkungsgrad von Oleo
Gesaprim. 
Versuche zur Bekiimpfung der Bluthirse in Mais mit Gramoxone (3,51/ha) im 
Un t er b la t t s p r it z v er fa h re n unter Verwendung von Vibrajet-Diisen 
(0,3 atii, 750 1/ha Wasser) und Polijet-Diisen (0,5 atii, 500 bis 600 1/ha Wasser) 
zeigten, daB auch bei massiver Rirseverseuchung und relativ spiitem Behand
lungszeitpunkt (Maishohe 50 bis 60 cm, Rohe der Bluthirse 5 bis 10 cm) die Blut
hirse weitgehend ausgeschaltet und iiberraschend hohe Mehrertriige von 40 bis 
50 <0/0 gegeniiber Unbehandelt erzielt werden konnten. Bei Einsatz der Vibrajet
Diisen war die Rirsewirkung etwas besser bzw. die Verbrennungen am Mais 
geringer als bei Verwendung der Polijet-Diisen. (G. B r o d ,  KA) .. 

Gegen die Hlihnerhirse war die Tankmischung von 1,5 kg Gesaprim 50 + 1,5 kg 
Gesatop 50 unmittelbar nach der Saat ausgebracht meist unbefriedigend, dagegen 
erfolgreich, wenn die Spritzung auf die 2 bis 3 cm hohe Riihnerhirse erfolgte. 
Die Bluthirse wurde von dieser Kombination nicht erfaBt. Die Ausbringung von 
Gesaprim 50 + Gesatop 50 erfordert eine Beobachtung uber das Auflaufen der 
Rirse. Dieser Termin ist fur den Praktiker oft schwierig einzuhalten, weil er ihn 
meist verpaBt. 
Mit dem Olprodukt A 3619 (Geigy) wurden bei einer Aufwandmenge von 81/ha 
die 3 bis 5 cm hohe R ii h n e r h i r s e sowie der A c k e r f u c h s s c h w a n z 
ausreichend bekampft. Die Anwendung des Priiparates bei kiihler Witterung 
filhrte teilweise zu Verbrennungen der Maisblatter. Die Aufwandmenge von 
61/ha war unzureichend, die von 121/ha nicht besser als die von 81/ha. Versuche 
mit den Praparaten Butisan und Lasso waren gegen die Riihnerhirse befriedi
gend. Die Anwendung von 6 1/ha Betanal auf die 3 cm hohe Riihnerhirse ver
nichtete das Ungras nach drei Tagen, konnte aber das spatere Auflaufen von 
Rirse nicht verhindern. Der Mais wurde durch Betanal schwer veratzt und zeigte 
danach Kiimmerwuchs. (R. E n g e  1, FR). 

(b) B e k  a m p  f un g v o n  W i e s e n  k n o t  e r  i c h u n d W i e s e n  k n  o p  f

Der nach Wiesenumbruch gepflanzte Mais wird verbreitet und meist iiberaus 
stark durch den Wiesenknoterich beeintrachtigt. Die Bekiimpfung mit Gesaprim 50 
ist unzureichend. Versuche mit 41/ha Banvel M vernichteten den Wiesenknoterich 
zu 60 0/o, wiihrend die restlichen 40 °/o Kiimmerpflanzen blieben. Der Wiesenknopf 
wurde zu 70 °/o vernichtet. U 46 DP-Fluid dagegen totete den Wiesenknoterich zu 
90 0/o, den Wiesenknopf zu 95 1()/o und den Biirenklau zu 80 '°/o ab. Der Mais selbst 
zeigte nach Anwendung des Praparates jedoch Blattrandbriiunungen oder ein 
volliges Absterben der Blatter. Gegeniiber Unbehandelt (Rohe 1,30 m) blieb der 
mit U 46 DP-Fluid behandelte Mais wesentlich (50 cm) im Wachstum zuriick. 
Somit kann, wenn eine Bekiimpfung des Wiesenknoterichs im Mais erforderlich 
ist, allenfalls Banvel M angewendet werden. (R. E n g e l  , FR). 
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(c) V e  r s u c  h e  z u r He r b  i z  i d  v e r  t r ii g 1 i c h k e i  t i m  M a i s
Wuchsstoffherbizide konnen in Mais bei ungilnstigen Wuchsbedingungen Stengel
bruch verursachen. In einem Versuch sollte der Frage nachgegangen werden, ob
zwischen den einzelnen Wirkstoffgruppen phytotoxische Unterschiede gegenilber
Mais bestehen. Unter Berilcksichtigung der Schwierigkeiten bei der Ertrags
ermittlung in Mais zeigten sich 2,4-D, Ioxynil + DP, DP, MCPA + 2,4-D und das
Kontaktmittel Dinosebacetat vertriiglich. (G. M e i n e r t ,  LA).

12.1.2.3. R ii, be n 

(a) B e k  ii m p f u n  g v o n  b r e  i t  b 1 ii t t r i g  e n  U n  k r ii u t e r n
u n d  S c h a d g r ii s e r n

Wir im Vorjahr wurde Pyramin in Tankmischung mit NaTA (15 kg/ha) und 
Avadex BW (3 1/ha) ausgebracht. Die Schadwirkung gegen A c k e r  f u c h s 
s c h w a n  z bzw. F 1 u g h  a f e r  lag bei beiden Mischungen zwischen 85 und 90 0/o. 
In der Unkrautwirkung konnten keine nennenswerten Unterschiede festgestellt 
werden. Schiidigungen an der Kulturpflanze, die sich aber wieder verwuchsen, 
traten eher nach Anwendung von NaTA + Pyramin auf. (A. L e i c h t ,  TU). 
Im Rilbenbau wurde an mehreren Stellen NaTA versuchsweise gegen Schadgriiser 
einschlieBlich Flughafer eingesetzt. Zusammenfassend ist zu sagen, dafl NaTA 
gegen Ackerfuchsschwanz meistens ausreichend wirkte, aber gegen Flughafer 
ofters versagte. Es konnte auf Grund dieser Versuchsergebnisse erneut bestiitigt 
werden, dafl z. B. auf leicht erwiirmbaren Muschelkalkboden die Flughafer
wirkung mit 12 bis 15 kg NaTA je ha zufriedenstellend ist, wiihrend auf schweren 
Boden gegen Flughafer meist keine Erfolge zu erzielen sind. Ausschlaggebend fur 
den zukilnftigen Einsatz von NaTA in dem hiesigen Gebiet dilrfte der gilnstige 
Preis sein. 
In weiteren Versuchen wurden die verschiedenen Riibenherbizide und ihre 
Kombinationen im handarbeitslosen Rilbenbau bei einer Endablage auf 15 cm 
iiberprilft. Im Vor- bzw. Nachauflaufverfahren waren die Priiparate Pyramin, 
Merpelan und Betanal zuniichst mit den folgenden Varianten in die Versuche 
eingeplant: 

Nr . Mittel 
Aufwand-

Anwendungszeitpunkt 
menge 

1. Pyramin 2 kg/ha Bandspritzung bei der Saat 
und 3 x Maschinenhacke 

2. Pyramin 4kg/ha Vorauflauf und 

Pyramin 4kg/ha nach dem Auflaufen der Ri.i.ben 

3. Betanal 61/ha Spatestens im 2-3-Blatt-Stadium der 

Pyramin 4 kg/ha Unkrauter 
Nach dem Auflaufen der Ri.i.ben 

4. Betanal 4kg/ha Tankmischung spatestens im 2-3-Blatt-

Pyramin 6 kg/ha Stadium der Unkrauter 
5. Merpelan 4 kg/ha Vorauflauf 

Betanal 6 kg/ha Nach erneutem Auflauf der Unkrauter 
6. Pyramin 4 kg/ha Vorauflauf 

Betanal 61/ha Nach erneutem Auflaufen der Unkrauter 
7. Betanal 61/ha Nach dem Auflaufen der Unkrauter 

Betanal 61/ha Spatestens im 2-3-Blatt-Stadium nach 
erneutem Auffaufen der Unkrauter 
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Die Zweitbehandlungen sollten eine Spatverunkrautung, die in diesem Gebiet 
normalerweise zu erwarten ist, unterbinden. Schadgraser traten nicht auf, so daB 
diese bei der Fragestellung unberiicksichtigt bleiben konnten. Die Vorauflauf
mittel Pyramin und Merpelan konnten infolge ungiinstiger Witterung erst kurz 
vor dem Auflaufen der Ruben ausgebracht werden. Betanal und die Tank
mischung Pyramin und Betanal wurden nach dem Auflaufen der Unkrauter im 
2-3-Blatt-Stadium gespritzt. Die Unkrautwirkung war bei den Vorauflaufmitteln
Pyramin und Merpelan in allen Parzellen gut. Da eine Spatverunkrautung im
Berichtsjahre ausblieb, konnte die vorgesehene Zweitbehandlung in den Ver
suchsgliedern 2, 5 und 6 eingespart werden. Die Parzellen der Versuchsglieder 3
und 7 wiesen bei der Bonitierung noch einen starken Besatz von V o g e  1-
k n 6 t e r  i c h ,  A c k e r  h e  11 e r k  r a u  t und E r  d r a u  c h auf, so daB eine
Nachbehandlung mit 91 Betanal je ha notwendig wurde. Die Ruben befanden sich
zu diesem Zeitpunkt im 6-8-Blatt-Stadium und die Unkrauter im Stadium B-E.
In Versuchsglied 3 muBte auch aus diesem Grunde die vorgesehene zweite Be
handlung mit Pyramin durch eine Betanalspritzung mit 91/ha ersetzt werden.
Zusammenfassend kann gesagt werden, daB sich die beiden P_raparate Pyramin
und Merpelan in ihrer Wirkung kaum unterschieden. Ihnen war auch die
Herbizidkombination Pyramin + Betanal in der Wirkung etwa gleich, sie hatte
jedoch, wie sich spater herausstellte, im Hinblick auf die ausbleibende Spat
verunkrautung unterbleiben konnen. Das Praparat Betanal fiillt als Nachauflauf
mittel bei der Unkrautbekampfung im Rubenbau eine Lucke, besonders wenn auf
Endabstand gesat wird und keine Hackarbeit mehr folgen soll. Die Versuchs
ergebnisse lassen erkennen, daB ein handarbeitsloser Rilbenbau, abgesehen von
anderen Risiken, durch den Einsatz der modernen Rilbenherbizide wohl moglich
ist. Uberrascht hat in den Versuchen die Tatsache, daB die Ertrage in allen
Parzellen mit tt;erbiziden und ohne Hacke hoher waren, als in der Vergleichs
parzelle mit drei Maschinenhacken. Um noch besser gesicherte Unterlagen zu 
erhalten, sollen die Versuche im Jahre 1970 weitergefiihrt werden.

(A. F r i c k e r ,  S). 

(b) B e k  a m p  f u n  g b r e  i t  b 1 a t  t r i g  e r  U n  k r a u  t e r
Merpelan, unmittelbar nach der Saat ausgebracht, zeigt eine mittlere Unkraut
wirkung, die gegenilber den bereits bekannten Praparaten keine wesentliche 
Verbesserung bringt. In einem Falle traten Auflaufschaden und Wuchs
depressionen auf. Die Schadwirkung gegen K 1 e t  t e n  1 a b k  r a u  t liegt zwischen 
65 und O 0/o. Die Tankmischung Betanal + Venzar (61 + 1 kg/ha) entspricht den 
bei Merpelan genannten Ergebnissen. Geringe Schaden an den Ruben wurden 
auch hier vereinzelt beobachtet. Da <lurch die Beimischung von Venzar zu Betanal 
eine erhebliche Kostensteigerung erfolgt, dilrfte diese Kombination fiir die Praxis 
nicht von Interesse sein. (A. Le i c h t ,  TU). 

In mehreren Versuchen zur Bekampfung breitblattriger Unkrauter in Zucker
rilben zeigte die Mischung Betanal + CH (6 + 51/ha) im Vergleich zu Betanal 
(61/ha) und Betanal + Venzar (6 + 11/ha) sowie zu Pyramin, 4 kg/ha, und 
Merpelan, 4 kg/ha (Vorauflauf), die beste Unkrautwirkung bei guter Rilbenver
traglichkeit. Auch B i n g  e 1 k r a u  t und K 1 e t  t e n  1 a b k r a u  t wurden gut 
erfaBt. (G. B r o d , KA). 
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(c) B e k  a m p  f u n g  v o n  U n g  r a s  e r n
Versuche zur Bekampfung von Ungrasern in Zuckerrilben mit NaTA (15 kg/ha) 
ergaben, daB die Anwendung von NaTA unmittelbar nach der Saat ohne Ein
arbeitung nicht nur arbeitswirtschaftlich, sondern auch hinsichtlich der Wirkung 
gegen Ungraser der Applikation vor der Saat mit flacher Einarbeitung leicht 
ilberlegen ist, vor allem bei hohen Niederschlagen. Die Rilbenvertraglichkeit war 
bei beiden Anwendungsverfahren zufriedenstellend. (G. B r o d , KA). 
Versuche in Weillrilben (Stoppelrilben) mit Ramrod, Ciba 7019 und Butisan 
brachten bei allen Praparaten gilnstige Resultate. Die Versuchsmittel erwiesen 
sich als gut kulturpflanzenvertraglich, und die auflaufenden Unkrauter (V o g e  1-
m i e r e , K n o t e r i c h arten, K a m i 11 e , E h r e n p r e i s und M e 1 d e ) 
wurden mit Ausnahme der erwarteten Wirkungslilcke gegen bestimmte kreuz
bliltige Pflanzen, wie A c k e r s  e n  f und H e  d e  r i c h , weitgehend ausgeschaltet. 

(Th. K o c k ,  BH). 

12.1.2.4. Raps 

E i n s a t z  v o n  N a  T A  ( N a t r i u m t r i c h l o r a c e t a t )  i n  W i n t e r r a p s
Es sollte geprilft werden, ob mit NaTA im Vorsaat- und Nachauflaufverfahren im 
Herbst die Kultur behandelt werden kann. Am 18. 9. 1968 wurde NaTA (TCA) 
direkt vor der Saat mit 20 und 30 kg/ha eingesetzt. Die ParzellengroBe betrug 
25 m2 mit vier Wiederholungen. Die Wirkung gegen die Q u e c k  e war in beiden 
Fallen gut. Es traten keine Schaden auf. Gegen breitblattrige Unkrauter brachte 
das Praparat erwartungsgemaB einen unzureichenden Bekampfungserfolg. Im 
Nachauflaufverfahren wurden am 20. 10. 1968 bei etwa 5 cm Rapshohe 30 kg 
NaTA je ha eingesetzt. Das Mittel verursachte Totalschaden an der Kultur. Der 
Einsatz von NaTA mit 30 kg/ha in Raps gegen Qu e c k e ,  A c k e r f u c h s 
s c h w a n  z und W i n d  h a  1 m kann deshalb im N achauflaufverfahren im Herbst 
n i c h t empfohlen werden. (G. M e i n e r t, LA). 

12.1.2.5. Ackerbohnen 

B e k a m p f u n g  e i n - u n d  z w e i k e i m b l a t t r i g e r  U n k r a u t e r
i n  A c k e r b o h n e n  
Gegen zweikeimblattrige Samenunkrauter haben sich die Kontaktmittel Aretit 
flilssig (Dinosebacetat) und BNP 20 Schering (Dinoseb) in Ackerbohnen gut be
wahrt. Die Ungraser dagegen sind nicht sicher zu bekampfen. Ungraserherbizide 
wie Afalon (Linuron) und Gesatop (Simazin) konnen Schaden an der Kultur
pflanze verursachen. Es wurden einige Praparate im Vorauflaufverfahren auf die 
Wirkung gegen AC k e r  f u C h s s C h w a n  z und breitblattrige Unkrauter ge
prilft. Bei einem starken Ackerfuchsschwanzbesatz von etwa 450 Ahren/m2 

brachte nur Topogard (Terbutryn + Chlortriazin) 2,5 kg/ha, Aresin-Kombi (Mono
linuron + pinosebacetat) 5 kg/ha und Gesatop (Simazin) 1 kg/ha eine aus
reichende Wirkung. Bei NaTA (TCA) kam es zu starken Schaden an der Kultur. 
Das Herbizid ist filr einen Einsatz in Ackerbohnen nicht geeignet. Tribunil 
(Methabenzthiazuron) hat mit 3 kg/ha und 4 kg/ha in der Ungraserwirkung 
keinen ausreichenden Bekampfungserfolg gebracht. Dosanex (Metoxuron) ist im 
Vorauflaufverfahren gegen Ungraser und Unkrauter unwirksam. 

(G. M e i n e r t ,  LA). 
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12.1.2.6. Zichorie 

In Versuchen zur Unkraut- und Ungriiserbekiimpfung in Zichorie erwies sich 
Prevenol 56 in einer Aufwandmenge von 10 und 12 l/ha im Vorauflaufverfahren 
als gut kulturpflanzenvertriiglich und zeigte eine befriedigende Unkrautwirkung. 
Die Aufwandmenge von 101/ha war im allgemeinen ausreichend. Das gegen 
Schadgriiser im Vorsaatverfahren eingesetzte Avadex BW (31/ha) verursachte 
hingegen starke Schiiden an Zichorie und empfindliche Minderertriige von 41 % 
(Versuch Bruchsal) und 17,5 °/o (Versuch Eppingen). Die Schaden und Ertrags
verluste wurden bei Kombination von Avadex BW und Prevenol 56 noch ge
steigert. Von der Biologischen Bundesanstalt in Braunschweig durchgefiihrte 
Untersuchungen an eingesandten Zichorienproben auf Riickstiinde von Chlor
propham ergaben Riickstandswerte unter 0,05 ppm CLPC. (G. B r o d , KA). 

12.1.2.7. Tabak 

In Sildbaden erfolgte die Unkrautbekampfung in Tabak fast ausschlieBlich durch 
BodenbearbeitungsmaBnahmen. Das Herbizid Patoran wurde nur versuchsweise 
auf kleinen Fliichen angewendet. Hierbei verursachte Patoran (3 kg/ha) zunachst 
leichte Wachstumsdepressionen, die sich aber in der Folgezeit auswuchsen und die 
Ertrage nicht negativ beeinfluBten. Der Vergleich von nur chemisch und nur 
mechanisch unkrautfrei gehaltenen Fliichen ergab keine gesicherten Ertrags
differenzen. Riickstandsproben enthielten im Sandblatt 4,6 bis 4,7 ppm und im 
Hauptgut 2,2 bis 2,8 ppm Metobromuron. (H. E n g e  1, FR). 

12.2. Obstbau 

12.2.1. B e k  ii m p f u n  g t i e r  i s  c h e r  u n d p f 1 a n  z 1 i c h e r  
S c h a d e r r e g e r

12.2.1.1. Kernobst 

(a) V e r  s u c h z u r P r  ii f u n  g d e  r W i r k  s a m k  e i  t r e d  u z i e r  t e r
S p r i t z b r il h a u f w a n d m e n g e n  i m  A p f e l a n b a u

Der Versuch iiber die Wirkung reduzierter Spritzbrilhaufwandmengen gegen den 
A p f e 1 m e  h 1 t a u  wurde im Berichtsjahre mit veriinderten Wassermengen/ha 
fortgesetzt. 
Zur Anwendung kamen: 500 l/ha (4fach konzentriert) 

1000 l/ha (2fach konzentriert) 
1500 1/ha (1,33fach konzentriert) 
2000 l/ha (lfach konzentriert). 

Durchfiihrung des Versuchs bei der Sorte ,Cox Orangen Renette' im 9. Standjahr. 
Eingesetztes Geriit: Holder Z 10 mit TU 7 (Zapfwellenantrieb, 42 OOO cbm/h). 
Zurn Ergebnis ist grundsatzlich folgendes festzustellen: Unter den in der Ver
suchsanlage in Walldorf (Oberrheinebene) gegebenen geriitetechnischen und 
standortmii.Bigen Voraussetzungen wurde der beste Bekampfungserfolg gegen 
den Apfelmehltau mit der hi::ichsten Wassermenge von 20001/ha erzielt. Bei den 
Aufwandmengen von 500 1/ha bis 1500 1/ha ergaben sich keine wesentlichen 
Differenzen. - Ertragsfeststellungen wurden nicht durchgefiihrt. Es ist aber 
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anzunehmen, daB auch auf den Versuchsgliedern mit stark reduzierten Spritz
brilhaufwandmengen keine ErtragseinbuBen auftraten. 

(H. W u n d e r m a n n ,  KA). 

(b) V e r  s u c h e z u r P r  il f u n  g d e  r N e  b e  n w ir k u n g e n
v o n  S c h o r f f u n g i z i d e n

1969 wurden die Versuche zur Prilfung der Nebenwirkungen von Schorf
fungiziden fortgesetzt, wobei auch die Priiparate Benomyl, Ciluan, Pomuran und 
Pomuran plus einbezogen wurden. Die Schorfwirkung war bei allen Mitteln gut. 
Bei den mit organischen Fungiziden behandelten Parzellen wurde maximal 0,3 °/o 
Fruchtschorf festgestellt gegenilber 48,2 0/o (,Cox Orangen Renette') und 100 0/o 
(,Golden Delicious') bei der unbehandelten Kontrolle. Durchgehende Behandlung 
mit Captan hatte die wenigsten Frilchte mit B e r  o s t u n g  e n  zur Folge. Bei 
Mancozeb, Zineb und Netzschwefel nahm der Anteil der berosteten Frilchte zu. 
Nirit und Antracol berosteten sehr stark. Die Kombination Captan + Mancozeb 
(Pomuran) lag berostungsmiiBig zwischen den Komponenten, bei Captan +
Mancozeb + Dinocap (Pomuran plus) jedoch wesentlich ungilnstiger. Benomyl 
hatte eine gute Wirkung gegen Schorf und Mehltau, aber die Berostungen waren 
nur bei ,Cox Orangen Renette' tragbar. Eine Anwendung bei ,Golden Delicious' 
ist auf Grund der hohen Unvertriiglichkeit nicht zu vertreten. Ciluan zeigte die 
gleiche Fruchtberostung wie Pomuran, jedoch wurde auf den mit diesem Mittel 
behandelten Parzellen eine starke Vermehrung der Spinnmilben beobachtet. 

(E. B e n d e r ,  UB). 

(c) B e k  ii m p f u n  g d e  r R u  B f  1 e c k  e n  k r a n k  h e  i t
1969 wurde erstmalig am Bodensee ein starkes Auftreten der RuBfleckenkrankheit 
(Gioeodes pomigena) festgestellt. Captan wirkte gut gegen diesen Schadpilz, 
wohingegen Zineb, Mancozeb, Netzschwefel und TMTD zurilckblieben. 

(E. B e n d  e r  , UB). 

(d) P r  il f u n  g v o n  ,,D u P o n t  B e n o  m y  l" i m A p f e 1 a n  b a u
In zwei Versuchen an den Sorten ,Cox Orange' und ,Golden Delicious' war zu 
kliiren, oh Benomyl mit 0,03 0/o gegen A p f e 1 s c h o  r f (Venturia inaeqnaiis) und 
mit 0,05 '°lo gegen A p f e 1 m e  h 1 t a u  (Podosphaera Ieucotricha) ausreichend 
wirksam ist. Gegen Schorf sind 12 (21. 4. bis 17. 9. 1969), gegen Apfelmehltau 8 
(8. 5. bis 10. 7. 1969) Spritzungen durchgefilhrt worden. 
Die Ergebnisse des Vorjahres bestiitigten sich in diesen Versuchen. Benomyl ist 
gegen beide Krankheiten in den angegebenen Konzentrationen gut wirksam, 
begilnstigt aber das Auftreten von Schalenberostungen an ,Golden Delicious', so 
daB eine Anwendung bei dieser Sorte vorerst nicht empfohlen werden kann. Das 
Mittel eignet sich besonders zur Bekiimpfung des Apfelmehltaus an den Sorten 
,Jonathan', ,Cox Orange' und ,Goldparmiine'. 
Ungekliirt ist weiterhin der EinfluB auf das Lagerverhalten der Frilchte. Bei Ver
suchen im Jahre 1968 traten auf dem Lager hohe Verluste durch vorzeitiges 
Schrumpfen auf. Offen ist, ob dieses Schrumpfen der Frilchte durch Benomyl oder 
den verwendeten Netzmittelzusatz verursacht wurde. Eine Beurteilung dieser 
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Frage wird erst nach AbschluB der diesjahrigen Lagerungsversuche moglich sein. 
(H. G. M i c h e l ,  LA). 

12.2.1.2. Steinobst 

(a) V e r  s u c h  e z u r B e k  a m p  f u n  g d e  r K i r s c h  f r  u c h t f 1 i e g e
m i t  L e i m t a f e l n

Die 1967 begonnenen Versuche zur Bekampfung der Kirschfruchtfliege mit Leim
tafeln wurden fortgesetzt. Die an 50 Leimtafeln durchgefiihrten Kontrollen 
ergaben folgendes: Der Kirschfruchtfliegenbesatz eines Baumes nimmt wahrend 
der Reifefarbung der Frilchte von Grun nach Rot sehr schnell zu und hat im 
Gelb-Rot-Stadium der Kirschen bereits 60 ·0/o der Gesamtpopulation erreicht. Mit 
Beginn der Kirschenvollreife wandern die Fliegen ab. Nach der Ernte ist der 
Schadling an den SilBkirschen verschwunden. Die Masse der Kirschfruchtfliegen 
(51 '0/o) fing sich stets auf den grilngelben, 26 0/o auf den gelben und 23 'J/o auf den 
roten Tafeln. Der Hauptanflug erfolgte wahrend der Gelb-Rot-Farbung der 
Fri.ichte. Die verwendeten Leimtafeln von 40 X 40 cm haben einen Wirkungs
bereich von etwa 4 bis 6 m2 Kronenflache. Die Vermadung betrug im Bereich 
grilner Tafeln im allgemeinen 2 "/o, bei Gelb 3 ,o/o und bei Rot 8 'J/o. Auf groflen 
Baumen mit hohem Befallsdruck wurden um die Tafeln herum auch Vermadungen 
von 10 bis 30 '0/o festgestellt. Die Leimtafeln sind nur nach Sud, Sildost und Sud
west ausreichend fangig. J e nach der Kronengr6Be sollten 2 bis 8 griingelbe Tafeln 
aufgehangt werden. Als Termin dafiir gilt die Reifefarbung der Frtichte von Grun 
nach Gelb. Die Einarbeitung eines Koders in den Leim gelang bisher nicht. Die 
Versuche werden fortgefilhrt. (H. E n g e  1, FR). 

(b) B e k  ii m p f u n  g d e  r S p r ii h f l e c k en k r a n k  h e  i t
a n  S a u e r k i r s c h e n

Gegen die Sprilhfleckenkrankheit an Sauerkirschen durchgefiihrte Versuche mit 
Melprex 0,075 '°lo (Ausbringung am 20. 6.) verhinderten das Auftreten der Krank
heit und hielten das Blattwerk bis weit in den Herbst hinein gesund. Melprex 
wurde von den Sorten ,Kelleriis', ,Rohrigs Weichsel' und ,Rubin Weichsel' gut 
vertragen. (Th. K o c  k ,  BH). 

12.2.1.3. Beere nob s t

(a) B e k  ii m p f u n  g d e s  A m e r  i k a n  i s  c h e n  S t a c h  e I b e e r  m e  h It a u  e s
b e i  S c h w a r z e n  Jo h a n n i s b e e r e n

{a1) Untersuchung der Wirkung eines Kupferzusatzes zur Austriebspritzung: 

Um festzustellen, ob ein Kupferzusatz bei der Austriebspritzung im zeitigen 
Frilhjahr eine Bekampfung des Stachelbeermehltaus unterstiltzt, wurde ein 
entsprechender Spritzversuch durchgefilhrt. Nach der Austriebspritzung mit und 
ohne Kupfer wurde in den jeweiligen Parzellen eine gleiche Spritzfolge mit 
Morestan und Karathane durchgefilhrt. Ausgezahlt wurden in jeder Wieder
holung jeweils 100 Blatter nach dem Bonitierungsschema O bis 5. Aus den Durch
schnittswerten der einzelnen Befallsklassen wurde der Mittelwert ermittelt. Wie 
aus anschlieflender Tabelle ersichtlich, lagen die Mittelwerte bei den mit Kupfer 
behandelten Parzellen sogar etwas ungilnstiger als bei den Parzellen ohne Kupfer. 
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Versuchsglieder 

Unbehandelt 
Morestan 
Kara thane 

Land Baden-Wiirttemberg 

Mittelwerte aus den Durchschnitts
befallswerten von 100 Blattern 

Austriebspritzung 
mit Kupferzusatz 

31,6 

7,6 

9,3 

Austriebspritzung 
ohne Kupferzusatz 

30,9 

5,4 

6,6 

(a2) Vergleich der Wirkung von Karathane, Morestan und Benomyl: 
In einem Versuch mit unterschiedlichen Spritzabstanden konnte 1968 festgestellt 
werden, daB Abstande von 10 bis 14 Tagen bei Verwendung von Morestan und 
Karathane fur die Praxis ausreichend sind. Im Berichtsjahre wurde weiter unter
sucht, welches von diesen Mitteln sich bei diesen Spritzabstiinden fur die Praxis 
besonders eignet. Die Spritzabstande in diesem Versuch schwankten zwischen 
8 und 15 Tagen. Wahrend der Erntezeit, Anfang Juli, muBte sogar ein Abstand 
von 20 Tagen eingehalten werden. In den mit Benomyl behandelten Parzellen 
wurden nach der dritten Spritzung (Anfang Juni) jede weitere Spritzung aus
gelassen. Insgesamt wurden hier nur 7 von den sonst 11 Spritzungen durchgefuhrt. 
Bei der Bonitierung wurden je Teilstiick 100 Blatt ausgezahlt und jeweils das 3. 
bis 5. Blatt von der Triebspitze nach dem Befallschema O bis 5 beurteilt. Daraus 
wurde der Mittelwert ermittelt. 

Anteil der Blatter in den Befalls-
Versuchs- klassen 0-5 im (/) der drei Mittel-
glied Wiederholungen wert Bemerkungen 

0 1 2 3 4 5 

Unbehandelt 1 5 24 70 30,9 Vorzeitiger starker 
Laubfall, sehr starker 
Befall durch Blattfall-
krankheit und Saulenrost 

Morestan 47 33 13 6,7 0,3 5,4 Gesundes Laub bis zum 
Herbst, einzelne Blatter 
ganz schwach mit 
Saulenrost befallen 

Karathane 41 29,7 19 10 0,3 6,6 Teilweise vorzeitiger 
Laubfall, mittlerer Befall 
vor allem durch Saulen-
rost 

Benomyl 50 32 10 8 5,0 Gesundes Laub bis zum 
Herbst 

Wie aus obenstehender Tabelle ersichtlich ist, waren die Erfolge des durch
gefuhrten Spritzversuchs sehr gut. Wie im vergangenen Jahre (1968) schnitt auch 
dieses Mal Morestan besser als Karathane ah. Morestan besitzt zudem auch eine 
ausreichende Wirkung gegen die B 1 a t  t f a  11 k r a n k  h e  i t  und den S a u  1 e n  -
r o s t. Das Laub der Johannisbeerbiische war in diesen Parzellen bis in den Herbst 
hinein vollkommen gesund. In den mit Karathane behandelten Parzellen wurde 
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dagegen ein schwaches Auftreten des Amerikanischen Stachelbeermehltaus und 
des Saulenrostes sowie der Blattfallkrankheit festgestellt. Der Befall war jedoch 
wesentlich schwacher als in den unbehandelten Parzellen. Sehr gut in der 
Wirkung gegen den Mehltau war auch Benomyl. Ahnlich wie bei Morestan war 
hier eine ausreichende Wirkung gegen den Saulenrost und die Blattfallkrankheit 
festzustellen. Weitere Versuche sind jedoch erforderlich, ehe dieses Praparat der 
Praxis empfohlen werden kann. Der Versuch zeigte, daB in der Praxis Morestan 
an erster Stelle gegen den Amerikanischen Stachelbeermehltau an Schwarzen 
Johannisbeeren zu empfehlen ist. Die Spritzabstande sollten allgemein 10 bis 14 
Tage betragen. Eine siebehtagige Spritzfolge ist nicht unbedingt erforderlich. 

(E. B a r t h ,  S). 

(b) B e k  a m p  f u n  g d e s  E r  d b e e r  a 1 c h e n s
Der B 1 a t  t a  1 c h e n  befall (Aphelenchoides fragariae) erreichte stellenweise ein 
besorgniserregendes AusmaB. In einem Vermehrungsbetrieb des Kreises Rastatt 
vorgenommene Versuche zeigten wirksame Bekampfungsmoglichkeiten. Die drei
mal in Abstanden von 7 bis 10 Tagen wiederholte Behandlung mit E 605 forte 
(0,1 '0/o) brachte eine Befallsminderung von 89 °/o. Mit 60 kg/ha (Ganzflachen
anwendung) und 12 kg/ha (Reihenbehandlung) Temik und mit 50 kg/ha Terracur P 
wurden Abtotungserfolge von 95 0/o, 87 -0/o bzw. 71 0/o erzielt. Bei all diesen Ver
fahren ist aber noch die Riickstandsfrage zu klaren. - Der Befall mit Erdbeer
nematoden in den Vermehrungsbetrieben ist verbreitet und oft sehr stark, auch 
dann, wenn wie bei den Sorten ,Senga Sengana', ,Gorella' u. a. die Symptome 
nicht so augenfallig sind wie bei ,Senga Precosa'. Werte um 300 Nematoden und 
mehr in 20 g Blattproben waren 1969 haufig. (H. E n g e  1 , FR). 

12.2.2. U n  k r a u  t b e  k a m p  f u n  g 

12.2.2.1. Kern o b s t

(a) Ve r s u  eh e m i  t W i r k s t o f f k  o m  b i n  a t i o n e n

Die Vernichtung der Graser und Unkrauter unter Obstgeholzen mit chemischen 
Mitteln hat seit einigen Jahren groBe Bedeutung erlangt. Wegen der haufigen 
Mischverunkrautung werden vorwiegend Wirkstoffkombinationen eingesetzt. Da 
sich das Angebot dieser Mischpraparate von Jahr zu Jahr vergroBert, sind die 
nachstehenden Mittel auf ihre herbizide Wirkung und Vertraglichkeit in einer 
5- und zwei lljahrigen Kernobstanlagen gepriift worden:

Mittel 

Ustinex Spezial 

Ustinex GL 

Domatol Forte 

Domatol Plus 

Wirkstoff Aufwandmenge 

Diuron + Amitrol + MCPA-Salz 10 und 15 kg/ha 

Diuron + Amitrol + Bromacil + 2,4-D-Natriumsalz 15 und 20 kg/ha 

Simazin + Amitrol + MCP A 20 und 25 kg/ha 

Simazin + Terbulethylazin + Amitrol 15 und 20 kg/ha 

Der Einsatz erfolgte in drei getrennten Versuchen, einmal im Herbst ab Oktober 
(nicht Domatol Forte und Domatol Plus) und zweimal im Friihjahr, als die Graser 
und Unkrauter 15 bis 20 cm hoch waren. 

V e r  s u c h s e r g e  b n i s  s e : Unabhangig vom Anwendungstermin war fest-
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zustellen, daB ein alter verfilzter Graser- und Unkrautbestand erst mit den 
hoheren Aufwandmengen zu vernichten ist. In den ilbrigen Fallen reichten 
dagegen die niederen Aufwandmengen aus. Wo W i n d  e n  und K r i e -
c h e n d  e r  Ha h n  e n  f u B wieder durchtrieben, da sie nur ungenilgend von der 
Spritzbrilhe getroffen wurden, waren diese Unkrauter entsprechend den bis
herigen Erfahrungen leicht ab Ende Juni mit einem MCPA-Salz zu bekampfen. 
Us tine x S p e z i al, das bereits seit drei Jahren geprilft wird, war in den 
Versuchen im Kernobst ebenso vertraglich wie Domatol und Domatol Spezial. 
Es ist wirksam vor allem gegen Samenunkrauter, Kriechenden HahnenfuB, 
A m  p f e r  arten und Graser. Q u e c k e und K n  a u  1 g r  a s  werden erst ab 
15 kg/ha befriedigend erfaBt. Nicht ausreichend wirksam ist das Praparat bei
spielsweise gegen G i e r  s c h , B a r e n  k 1 a u  und z. T. auch gegen A c k e r  -
d i s  t e 1. Es konnte weiterhin beobachtet werden, daB E h r e  n p r e i s  arten oft 
schon nach 4 bis 6 W ochen die behandelten Flachen wieder besiedeln. Da die 
Pflanzen bald zu blilhen beginnen und wahrend dieser Zeit gem von Bienen 
beflogen werden, kann es bei den Obstmadenspritzungen wegen der verwendeten 
bienenschadlichen Mittel zu Schwierigkeiten kommen. 

Us tine x G L eignet sich zur Vernichtung eines alten, verfilzten Graser- und 
Unkrautbestandes. Gut erfaBt werden bei 20 kg/ha vor allem Ampferarten, 
Quecke und Knaulgras. Trotz der guten Wirkung sollte der Einsatz dieses Mittels 
au£ altere Kernobstanlagen (frilhestens ab 5. Standjahr) und Sonderfalle be
schrankt bleiben, da je nach den Boden- und Witterungsverhaltnissen Schaden an 
jilngeren Obstgeholzen auftreten konnen. 

Dom at o l Forte u n d Dom at o l Plus waren in dem einjahrigen Versuch 
in Kernobst gut vertraglich. Die Praparate waren vor allem in den hoheren Auf
wandmengen gut wirksam gegen Ampferarten, Quecke und Knaulgras sowie 
gegen alte, verfilzte Graser- und Unkrautbestande. Domatol Forte erfaBte auBer
dem den K r i e c h e n  d e n  Ha h n e  n f u B. Beide Mittel dilrften sich aber 
wegen des hohen Preises nur filr Sonderfalle eignen, wo ein alter, verfilzter 
Graser- und Unkrautbestand vernichtet werden soll. 

Mit allen Praparaten wurden bei der Herbstanwendung die Ergebnisse der Frilh
jahrsanwendung weitgehend bestatigt. Es wurde meist eine Unkrautfreiheit bis 
in den Sommer des folgenden Jahres erreicht. Ein Neuaustrieb oder vom Rand 
her eingewachsene Unkrauter wie z. B. K r i e c h e n  d e  r Ha h n e  n f u B ,
W i n  d e u. a. waren leicht mit einem Wuchsstoffmittel der MCP A-oder CMPP
Gruppe zu bekampfen. Die Herbstanwendung scheint gilnstig zu sein, wenn ein 
alter, dichter Graserbestand vernichtet werden soll. (H. G. M i  c h e  I, LA). 

(b) B e k  a m p  f u n  g d e s  S t u m p f  b I a t  t rig e n  A m p  f e r  s
(Rumex obtusifotius) m i t  C M P P -P r a p a r a t e n
u n t e r  K e r n o b s t

Der Stumpfblattrige Ampfer hat sich au£ Grund gilnstiger Standortverhaltnisse 
in einigen Obstanlagen starker ausgebreitet. 1968 wurde daher am Albtrauf in 
einer vierjahrigen Apfelanlage mit den Sorten ,Cox Orange' und ,Golden 
Delicious' ein Versuch zur Bekampfung dieses lastigen Unkrauts angelegt. Je Ar 
wurden 182 Einzelaustriebe gezahlt. Die Spritzung erfolgte entsprechend den 
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Erfahrungen anderer Versuchsansteller beim Erscheinen der Bliitenschafte nach 
dem ersten Schnitt. 

Die Aufwandmengen betrugen: 

a) 9 1/ha CMPP (7 Ar)

b) 51/ha CMPP (2 Ar)

Temperatur wahrend der Behandlung: 22° C. Wasseraufwand 30001/ha. 
V e r s u c h s e r g e b n i s s e : Im August des gleichen und im Mai des folgenden 
Jahres konnte in der Parzelle mit 91/ha eine Reduzierung des Ampfers um etwa 
95 0/o festgestellt werden. Eine zweite Spritzung im Juni 1969 brachte eine weitere 
Verminderung des Ampferbestandes. Schaden an den Obstgeholzen konnten nicht 
festgestellt werden. Die Spritzung erfolgte bei 3 bis 5 atti mit einem Handspritz
rohr einer Kolbenrtickenspritze, das an einen Hochdruckschlauch gekoppelt war. 
Als Spritzaggregat diente eine Platz-Drilling-Hochdruckpumpe. 
Die Praxis sollte bestrebt sein, bereits kleinere Ampfernester in den Obstanlagen 
zu vernichten. (H. G. M i  c h e  I , LA). 

12.2.2.2. Bee re nob s t 

(a) F r ti h j a h r s a n w e n d u n g  i n  M u t t e r p f l a n z e nqu a r t i e r e n

Ein Problem, das alle Erdbeervermehrer beschaftigt, ist die chemische Unkraut
bekii.mpfung in Mutterbeeten. Wahrend man in Ertragsanlagen bis kurz vor der 
Ernte, bevor das Stroh unterlegt wird, eine mechanische Unkrautbekampfung 
durchfilhren kann, darf in den Mutterbeeten mit Beginn der Auslauferbildung 
nicht mehr gearbeitet werden. Der zeitliche Abstand bis zur Aberntung der Aus
lii.ufer ist aber so groB, daB sich Unkrauter up.gehindert entwickeln konnen. 
Dadurch werden Unkrauter zu gefahrlichen Konkurrenten fur die jungen Erd
beerpflanzen nicht nur im Wurzelbereich, sondern auch oberirdisch durch 
Beschattung. 

Durch die Frtihjahrsanwendung verschiedener Unkrautmittel sollte untersucht 
werden, mit welchen Mitteln bzw. Kombinationen die Mutterbeete bis zur Ernte 
der Jungpflanzen frei von Unkraut gehalten werden konnen. Geprtift wurden die 
Praparate Gesatop, Tenoran und Venzar, auBerdem eine Mischung von Betanal 
mit herabgesetzter Menge von Gesatop und Venzar. Der Sinn des Zusatzes von 
Betanal liegt im Hinausschieben des Behandlungstermines bis zum Zeitpunkt, an 
dem die ersten Unkrauter das 3-Blatt-Stadium erreicht haben. Im Berichtsjahr 
konnte der Behandlungszeitpunkt filr die Betanalkombinationen um 24 Tage 
hinausgeschoben werden, da die Witterung fur das Keimen. der Unkrauter 
ungtinstig war. 

Versuchsglieder und Aufwandmengen: 

1. Gesatop

2. Tenoran

3. Venzar

4. Betanal + Venzar

5. Betanal + Gesatop

1 kg/ha 

6 kg/ha 

1,5 kg/ha 

6 1/ha + 1 kg/ha 

6 1/ha + 0,6 kg/ha. 

Bei der Beurteilung der allgemeinen Wirkung gegen die Unkrauter und der 
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Dauerwirkung schnitt die Mischung Betanal 61/ha + Venzar 1 kg/ha am besten 
ab, obwohl die Aufwandmenge von Venzar auf 1 kg/ha herabgesetzt war. An 
zweiter Stelle folgte Betanal 61/ha + Gesatop 0,6 kg/ha. Die Wirkung der kombi
nierten Praparate hielt bis zur Ernte der Jungpflanzen, etwa Mitte bis Ende Juli 
an. Von den anderen Praparaten wirkte Venzar mit 1,5 kg/ha am besten und 
Tenoran mit 6 kg/ha am schlechtesten. AuBerdem verursachte Tenoran geringe 
Schaden an den Kulturpflanzen in Verbindung mit hohen Tagestemperaturen am 
Tage c:Ier Behandlung. Die Schaden - Aufhellung der Blattrander und (nur bei 
einzelnen Blattern) Vertrocknen der Blattrander - waren jedoch unbedeutend 
und bald verwachsen. (E. B a r t  h, S). 

(b) D e r  E i n s a t z  v o n  B e t a n a l  (P h e n m e d i p h a m )  u n d
G e s a t o p  (S i m a z i n )  i n  E r d b e e r e n

Auf Anregung aus Fachkreisen wurde 1969 nochmals die Moglichkeit einer 
kostensparenden Herbizidanwendung in Erdbeeren iiberpriift. Zu klaren war: 

a) Hat Gesatop als preiswertes Herbizid in einer Aufwandmenge von 600 g/ha
unter den Gegebenheiten der Praxis eine ausreichende herbizide Wirkung und
verursacht diese Aufwandmenge keine Schaden an den Erdbeerpflanzen?

�) Kann der Behandlungstermin durch einen Zusatz von 6 1/ha Betanal im Friih
jahr um einige Wochen hinausgezogert werden, um den Unkrautwuchs bis iiber 
die Ernte zu unterdrucken? 

Die Behandlung mit Gesatop erfolgte wahrend des Auflaufens mit Gesatop +
Betanal im 2-3-Blatt-Stadium der Unkrauter in einem einjahrigen und zwei
jahrigen Bestand der Sorten ,Marieva' und ,Red Gauntlet'. 

Betanal war in der angegebenen Aufwandmenge vertraglich. Verbrennungen 
traten nur auf, wenn das Praparat bei Temperaturen iiber 25 ° C ausgebracht 
wurde. In beiden Versuchsgliedern wurden Samenunkrauter ausreichend unter
druckt. Gesatop verursachte aber wie in fruheren Versuchen leichte Schaden in 
Form von Blattaufhellungen und Wachstumsverzogerungen. Eine Empfehlung 
dieser preiswerten Aufwandmenge kann daher bei den gepruften Sorten nur mit 
Vorbehalt gegeben werden. (H. G. M i  c h e  1 ,  LA). 

12.2.3. B e s o n  d e r e  B e o b. a c h t u n  g e n  

(a) Bereits im vergangenen Jahre wurde ilber B 1 ii t e n s  c h a d e n  bei Schatten
morellen berichtet, deren Ursache zunachst nicht sicher zu klaren war. Die
Stempel zahlreicher Bliiten waren oft bereits in der Knospe schwarz verfarbt.
Wo die Fruchte noch zum Ansatz kamen, fielen sie gr6Btenteils verfrilht ab und
Ausfalle von 70 0/o und mehr waren keine Seltenheit.

Im Berichtsjahre traten die Schaden verstarkt in allen Teilen des Landes auf. 
Wahrend bei manchen Bliiten wiederum nur die Stempel geschwarzt waren, 
blieben in anderen Fallen die gesamten Bliitenbuschel in der Entwicklung zuruck. 
Die Stielchen blieben kurz und zeigten oft kleine braune Vertrocknungsstellen, 
die Kelch- und Bliitenblatter verfarbten sich ebenfalls braun. In der Praxis wurde 
das Schadbild haufig mit Befall durch B a k t e r  i e n  b r a n d  (Pseudomonas 

morsprunorum) oder auch mit S t e c  k 1 e n  b e r g  e r  K r a n k h  e i t  verwechselt. 
Obgleich bei mikroskopischer Untersuchung der Stempel oft einen Befall durch 
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Au re o bas id i um p u L Lu La n s oder auch durch Bakterien aufwies, kam 
immer mehr der Verdacht auf, daB es sich primar um eine Storung im Saftstrom 
der Pflanze handeln musse. Bei Querschnitten <lurch die Zweige zeigte sich, daB 
das kambiale Gewebe oft leicht gebraunt war, Holz- und GefaBteil klafften aus
einander. Auch im grunen Rindengewebe lieBen sich da und dort leichte nekro
tische Veranderungen nachweisen, die auf eine Gesamterkrankung des Baumes 
schlieBen lieBen. 
Im Laufe der folgenden Wochen wurden bei der Begehung zahlreicher Sauer
kirschenanlagen noch weit erheblichere Schaden festgestellt. Wahrend bei einem 
Teil der geschadigten Baume gar kein Austrieb mehr erfolgt war, hatten sich bei 
den meisten die Bliiten und Blattknospen noch geoffnet, waren aber dann ver
trocknet. Je nach dem Standort kam es zu Ausfallen von 5 bis 60 0/o. Wahrend 
auch hier im Holz- und Rindenteil der Aste nur geringe nekrotische Ver
anderungen zu finden waren, zeigten sich am Stammgrund und Wurzelhals starke 
Rindenverbraunungen. In einer Tiefe von mehr als 10 cm waren die Wurzeln 
meist total verstockt. Parasitare Schaderreger konnten an den Wurzeln nicht fest
gestellt werden. Da das Absterben in jedem Falle von den Wurzeln aus erfolgte, 
werden die sehr hohen Niederschlagsmengen seit August 1968 als Ursache 
angesehen. Selbst durchlassige Boden waren oft uber eine langere Zeit so tnit 
Wasser gesattigt, daB ein geregelter Luftaustausch nicht mehr moglich war. Wie 
den monatlichen Witterungsberichten fur Wurttemberg des Wetteramtes Stuttgart 
zu entnehmen ist, wurde in vielen Teilen des Landes das langjahrige Mittel der 
Niederschlage von August 1968 bis April 1969 erheblich uberschritten. Es drangt 
sich nach all diesen Beobachtungen die Vermutung auf, daB die oben genannten 
Bliitenschaden bei Schattenmorellen erste Anzeichen dieser N a s  s e s c h a d  e n  
waren. Bei nachtraglicher Uberpriifung wurde festgestellt, daB auch bei diesen 
Baumen zum mindesten die Faserwurzeln, oft aber auch die Hauptwurzeln, stark 
geschadigt waren. 
Diese Beobachtungen sind vor allem in den kommenden Jahren bei Auftreten von 
Wachstumsstorungen an Obstgeholzen zu berucksichtigen. 

(M. S t a h l ,  H. G. M i c h e l, LA). 

(b) Die T r i  e b s u c h t v i r o s e  ist nach wie vor die wirtschaftlich wichtigste
Virose des Apfels. Besonders stark ist das Auftreten bei der Sorte ,Golden
Delicious'. Vier einjahrige ,Golden Delicious' mit vorzeitiger Herbstbraune als
auffallendstem Symptom in der Baumschule wurden 1964 auf dem Versuchsfeld
neben vier gesunden aufgepflanzt.
Die Ernte 1967 wurde restlos gestohlen. 1968 wurden von den Triebsuchtbaumen 
8 ,5 kg kleinfriichtige Apfel geerntet, wahrend die gesunden vier Baume 28,5 kg 
normale Fruchte brachten. Die kranken Baume zeigten deutliche Wuchs
depressionen. ,Golden Delicious' ist als Indikator gut geeignet. Allerdings ist nach 
Versuchsergebnissen des Instituts fur Obstkrankheiten der Biologischen Bundes
anstalt in Heidelberg (Dr. L. Ku n z  e )  noch kein Serientest moglich, da bei der 
ublichen Verwendung eines Edelreises als Indikator durch wahrscheinlich zu 
geringe Viruskonzentration in den Zweigen zu wenig Indikatoren Symptome 
zeigen und bei Verwendung von Wurzelstiicken infolge starken Ausfalls durch 

9• 



132 Land Baden-Wiirttemberg 

Faulnis keine sichere Aussage mi:iglich ist. Den latenten oder maskierten Befall 
nachzuweisen, ist noch nicht mit Sicherheit mi:iglich. 

Einige 1969 angelegte Versuche sollen eine mi:igliche Ubertragung durch Wurzel
kontakt klaren. (W. P h i  1 i p p ,  HD). 

(c) In L a g e r  u n g s v e r  s u c h e n  machte sich die langere Wirkungsdauer der
Zineb- und Mancozeb-Praparate in einer erheblich besseren Verringerung des
L a g e r s  c h o  r f e s (2,0 bis 7,6 °/o) bemerkbar. Die mit Orthocid 50 behandelten
Frilchte zeigten demgegenilber einen Befall mit 14,0 bis 33,6 '°/o. Die Gloe -
o s po r i um - F a  u 1 e trat deutlich starker nach Anwendung von Zineb und
Mancozeb auf (bis 0,7 °/o). Nach Captanbehandlung blieben die Frilchte bei Kilhl
lagerung befallsfrei. Der Einsatz der fungiziden Dithiocarbamate hatte bei
,Golden Delicious' auch eine erhebliche Zunahme der L e n  t i z e 11 e n  f 1 e c k e
(10 bis 20 °/o) zur Folge. Frilchte aus mit Orthocid 50 gespritzten Parzellen wiesen
dagegen nur zu O bis 2,5 0/o Lentizellenflecke auf. (E. B e n d  e r  , UB).

12.3. Gemiisebau 

12.3.1. B e k  a m p  f u n  g t i e r  i s  c h e r  u n d p f 1 a n  z 1 i c h e r
S c h a d e r r e g e r

12.3.1.1. Kohlgemuse 

(a) B e k  a m p  f u n  g d e  r K o h  l f  1 i e g e (Pho r bi a brass i c a e)

Mit dem verbesserten Rau-Reihendilngerstreuer wurden Versuche gegen die 
Kohlfliege an Kohl - wie schon im Jahre 1968 - mit verschiedenen Granulaten 
im Vergleich zur GieBbehandlung durchgefilhrt. Bei Auszahlung von jeweils 
200 Kohlpflanzen wurden mit den einzelnen Praparaten folgende Ergebnisse 
erzielt: Unbehandelt = 194 Pflanzen befallen, Birlane Granulat 0,8 g/lfd.m = 
0 Pflanzen befallen, Bir lane fl. 2 X gieBen 0,1 0/o und 500 cm3/lfd. m = 0 Pflanzen 
befallen, Bir lane fl. 2 X Bandspritzung 60 cm3/a in 200 cm3 Wasser/a= 50 Pflanzen 
befailen, Lindan 2 X gieBen 0,05 °/o und 500 cm3/lfd. m = 22 Pflanzen befallen, 
Basudin 10 Granulat 0,8 g/lfd. m = 4 Pflanzen befallen, Basudin fl. 2 X gieBen 
0,1 0/o und 500 cm3/lfd. m = 2 Pflanzen befallen, Bromophos fl. 2 X gieBen 0,2 '°/o 
und 500 cm3/lfd. m = 0 Pflanzen befallen. Bei der GieBbehandlung wurde erheb
lich mehr Zeit aufgewendet als beim Streuen der Granulate mit dem Gerat. 

(R. B ii h 1 , S). 

(b) Bek a m p  f u n  g d e s  K o h  1 w e  i B l i n g  s (Pieri s brass i c a e)

a n  F i l d e r k o h l

Zu prilfen waren Bayrusil-Emulsion (0,15 '0/o), Nuvacron (0,1 '0/o) und die beiden 
Pyrethrine Maldin B 476 (0,5 '0/o) und Maldin GM 7 (0,3 0/o). Als Vergleichsmittel 
wurden Dipterex SL (0,15 0/o) und Spruzit (0,2 '0/o) eingesetzt. Tag der Anwendung 
war der 8. 9. (24 ° C). Auswertungen erfolgten am 9. 9., 11. 9., 15. 9. und 19. 9. 

Das wirksamste Praparat war Bayrusil. Schon drei Tage nach der Anwendung 
waren lebende Raupen auf den Pflanzen nicht mehr festzustellen. Es folgten 
Nuvacron, Dipterex SL und Maldin B 476 und mit geringem Abstand Maldin 
GM 7 und Spruzit. (H. U m  g e 1 t e r  , LA) .. 
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(c) B e k a m p f u n g  d e r  K o h l e u l e  (Mam e s t ra [Barathra]

b ras sicae ) a n  F i l d e r k o h l
Wie schon wiederholt ausgefuhrt wurde, sind Bekampfungsversuche gegen die 
Kohleule immer mit gewissen Schwierigkeiten verbunden. Auch darf die Aus
sagekraft der Ergebnisse keinesfalls ilberschatzt werden. Einmal hat man es mit 
meist sehr versteckt sitzenden Schadlingen zu tun, die sich der Mitteleinwirkung 
oft weitgehend entziehen konnen; zum anderen ist der natilrliche Abgang der 
Raupen auf dem Felde nur schwer zu kontrollieren, wobei es im allgemeinen offen 
bleiben muB, ob sich die Tiere nach Verlassen der Wirtspflanze normal verpuppen, 
nur zu einer Notverpuppung kommen oder eingehen. Auch muB man moglicher
weise mit einer Repellentwirkung der Praparate rechnen. Sie allein schon konnte 
die Tiere zum Verlassen der Wirtspflanze notigen. 
In einem am 15. 7. (28° C) angelegten Versuch wurde mit folgenden Prilfmitteln 
gearbeitet: EMD 6059 I (0,5 0/o), Hoe 2960 IA (0,2 'D/o), Nuvacron (0,1 11/o) und 
Bayrusil (0,1 u. 0,15 0/o). Bei EMD 6059 I und Hoe 2960 IA handelt es sich um 
organische Phosphorverbindungen. Dern Vergleich dienten Dipterex SL (0,15 0/o), 
Gusathion K (0,15 <O/o) und Unden (0,1 °/o). 
Soweit die vorliegenden Ergebnisse ein Urteil ilberhaupt zulassen, kann zur 
Wirkung der Praparate folgendes gesagt werden: 
Am besten und verhaltnisma.Big schnell wirkten Bayrusil (0,1 0/o und 0,15 0/o), die 
Phosphorverbindung Hoe 2960 IA und Nuvacron. Bayrusil und Hoe 2960 IA ver
zeichneten ilberdies den hochsten zahlbaren Abtotungserfolg. Nicht ganz so gut 
und wesentlich langsamer wirkten Dipterex SL, Gusathion K und das Propoxur
Praparat Unden, wobei fur die Beurteilung der Wirkung im wesentlichen der 
Besatz an lebenden Raupen auf den Pflanzen herangezogen werden muBte, da 
abgetotete Tiere nur in ganz geringer Zahl gefunden wurden. Dasselbe gilt auch 
fur die Phosphorverbindung der Fa. Merck AG (Versuchsbezeichnung EMD 6059 I). 
FaBt man die positiven Ergebnisse zusammen, bieten sich filr weitere Versuche 
vor allem Bayrusil und das Versuchspraparat der Fa. Hoechst an. Eine Zulassung 
fur das Azodrinpraparat dilrfte wohl kaum zu erreichen sein. 

(H. U m  g e 1 t e r  , LA). 

12.3.1.2. To mat e n

(a) V e r  s u c h  e z u r B e k  a m p  f u n  g d e  r B a k  t e r  i e n  w e  1 k e
An den Tomaten (Insel Reichenau) wurden 1969 die Versuche zur Bekampfung 
der Bakterienwelke (Corynebac terium michiganense) fortgesetzt. Das 10 cm hohe 
Abdecken mit Torf erzielte keine nennenswerte Besserung. J edoch unterblieb hier
bei der Unkrautaufwuchs. 7 Spritzungen mit 0,3 0/o Vinoran (Mancozeb+Thiuram) 
blieben erfolglos. Der Erkrankungsgrad war hierbei mit 78,3 10/o Blatt-, Stengel
und Fruchtbefall ebenso hoch wie bei den unbehandelten Pflanzen. Durch ein 
zusatzliches viermaliges AngieBen des gleichen Bestandes mit Benomyl (0,05 0/o; 
11 je Pflanze) wurde das oben genannte Ergebnis nur geringfugig verbessert. Eine 
Befallsminderung um mehr als 50 <0/0 sowie eine gewisse Befallsverzogerung 
wurde dann erreicht, wenn drei der sieben (4. bis 6.) Vinoranspritzungen durch 
die gleiche Zahl mit 0,5 1{)/o Cuprozin (Kupfer+ Zineb) ersetzt wurden. Die letzte 
(7.) Spritzung erfolgte mit Vinoran, um die bei Cuprozin auftretende Reife
verzogerung und Rauhschaligkeit der Frilchte zu vermeiden. (H. E n g e  1, FR). 
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(b) B e k ii m p f u n g  v o n  Bo t r y t i s

Benomyl erzielte bei vier Gieflbehandlungen mit 0,05 0/o einen ausgezeichneten 
Erfolg gegen Botrytis. Blatter, Stengel und Frtichte blieben bis zur letzten Aus
wertung Mitte Oktober befallsfrei. Der Anteil der ,,G e i s t e r  f 1 e c k  e n" betrug 
bei Behandelt 3 '0/o gegentiber 18,5 '0/o bei Unbehandelt. Die mit Benomyl ange
gossenen Pflanzen zeigten auflerdem eine Verringerung des Korkwurzelbefalls. 
Die im November vorgenommenen Kontrollen ergaben bei Unbehandelt einen 
Wurzelbefall zwischen 75 bis 100 °/o, bei Behandelt einen solchen bis hochstens 
60 0/o. (H. En g e  1, FR). 

12.3.1.3. Mahr en 

V en:u c h e z u r  B e k ii m p f u n g  d e r  M o h r e n s c h w ii r z e

An den Mohren (Konstanz) gab es ab Mitte August verbreitet Befall mit Mohren
schwiirze, die teilweise zu hohem Laubverlust (80 '0/o) ftihrte. Bekiimpfungs
versuche mit Brestan 60 (0,5 kg/ha) und Grtinkupfer (5 kg/ha) zeigten, dafl drei 
Kupferspritzungen in 14tiigigem Abstand bei weitem nicht so wirksam waren 
wie die nur zweimalig im Abstand von drei Wochen durchgeftihrte Behandlung 
mit Brestan 60 (Lahr, Konstanz, Wolfach). (H. En g e  1, FR). 

12.3.1.4. Bohnen 

B e k ii m p f u n g  d e r  B o h n e n f l i e g e

Bei der Bekiimpfung der Bohnenfliege erwies sich die vorbeugende Behandlung 
des Saatgutes rriit Phytosol (250 g/dz) genauso wirksam wie die Anwendung von 
Bromophos. Die Ausbringung von Thiodan unmittelbar nach der Saat war gegen 
die Bohnenfliege nicht wirksam. (H. En g e  1, FR). 

12.3.1.5. Sp a r  g eL 

Ch e m i s c h e  B o d e n e n t s e u c h u n g v o r  N e u a n l a g e
v o n  S p a r g e l p f l a n z u n g e n  

Zur Kliirung der Frage, ob durch eine chemische Bodenentseuchung der Befall 
durch F u s  a r i u m  o x y s p o r u m  in Spargelneuanlagen verhindert oder zu
mindest reduziert werden kann, kamen im Spiitjahr 1968 auf zwei je 22 Ar 
groflen mit Fusarium oxy sporum verseuchten Grundstticken neben Unbehandelt 
Di-Trapex CP und Di-Trapex jeweils in vierfacher Wiederholung zum Einsatz. 
Im Frtihjahr 1969 erfolgte die Aufpflanzung von Spargelpflanzen aus entseuchten 
Anzuchtfliichen. Bei der im Spiitjahr 1969 vorgenommenen Bonitierung zeigten 
die Pflanzen in den behandelten Parzellen einen deutlichen Vorsprung beztiglich 
Wuchshohe und Triebzahl gegentiber Unbehandelt. 

(G. B ro d , H. U n  t e r  E c k  e r  , KA). 

12.3:1.6. Ver s uch serf ah r ung en mi t ,,Du Po nt Beno m y  l" 

In einem Versuch zur Bekiimpfung des G u r k e  n m  e h  1 t a u  s bei der Sorte 
,Bambina' unter Glas war Benomyl bei einmaligem Angieflen mit 500 cm3 je 
Pflanze einer 0,10/oigen Brtihe voll wirksam und damit dem im gleichen Zeitraum 
ftinfmal gespritzten Dinocap-Priiparat Karathane (0,05 '0/o) in der Wirkung gleich
wertig. Bei Versuchsbeginn zeigte ein Teil der Pflanzen unbedeutenden Mehltau
befall. Behandlungstermin fur Benomyl war der 4. 7. Karathane wurde am 4. 7., 
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11. 7., 25. 7. und 1. 8. ausgebracht. Letzte Uberpriifungen am 8. 8. und 15. 8. ergaben
fiir die mit Benomyl und Karathane behandelten Pflanzen vollige Befallsfreiheit.
Die unbehandelten Kontrollpflanzen wiesen leichten bis teilweise mittelstarken
Mehltaubefall au£.

Ahnlich gute Ergebnisse brachte auch ein zweiter Gewachshausversuch. Behandelt 
wurden Gurken der Sorte ,Green Steek', wobei Benomyl wiederum einmal mit 
11 einer O,P>/oigen Briihe je Pflanze gegossen und Karathane (0,05'0/oig) im gleichen 
Beobachtungszeitraum viermal gespritzt wurde. Behandlungstermine fiir das 
Dinocap-Mittel waren der 28. 8. (15° C), 4. 9. (32° C), 11. 9. (30° C) und 19. 9. (21 ° C). 
Bei einer letzten Uberpri.ifung am 2. 10. lieflen die mit Benomyl und Karathane 
behandelten Pflanzen keinerlei Befallsmerkmale erkennen. Die unbehandelten 
Kontrollparzellen hatten dagegen starken Befall aufzuweisen. Anzufiigen ist, dafl 
Benomyl in diesem Versuch auch eine beachtliche Wirkung au£ den Sklerotienpilz 
( S c l  e r o t i n  i a s c l e r o t i o rum) erkennen liefl. Wahrend in den unbehan
delten Kontrollen und in den mit Karathane gespritzten Parzellen verbreitet 
Fruchterkrankungen <lurch Sclerotinia beobachtet wurden und auch eine groflere 
Zahl von Pflanzen <lurch Welke ausfielen, blieben die mit Benomyl behandelten 
Gurkenpflanzen weitgehend von Krankheitsbefall verschont. 

(H. Um g e 1 t e r  , LA). 

12.3.1.7. Versuchserfahrungen mi t Dexon 

(a) S t a m m g r u n d f  a u l e  d e r  T o m a  t e n  ( Phyt op h th ora s p  ec.)

Obwohl Dexon fiir Gemiisekulturen derzeit nicht zugelassen ist, wurden die 
Versuche gegen die Stammgrundfaule der Tomaten fortgesetzt. Im groflen und 
ganzen haben sich die Ergebnisse des Vorjahres bestatigt. Bei vorbeugender An
wendung des Mittels ist ein voller Schutz der Pflanzen gewahrleistet. Riick
standsuntersuchungen, die freundlicherweise vom Institut fiir Pflanzenschutz der 
Universitat Stuttgart-Hohenheim bei Friichten der ersten Fruchttrauben vor
genommen wurden, ergaben keine Anhaltspunkte fiir irgendwelche Dexon
Riickstande. 

(b) V e r  s u c h  e z u r P f l a n z  e n  v e r  t r a g  l i  c h k e i t
b e i  G e m ii s ej u n g p f l a n z e n

Dexon wurde bei in selbsthergestellem Torfkultursubstrat stehenden Jung
pflanzen von Salat, Blumenkohl, Weiflkraut, Wirsing, Rotkohl und Kohlrabi 
erprobt. Das Angieflen erfolgte am 27. 3. mit 4 l/m2 einer 0,050/oigen Dexon-Briihe. 
Die Pflanzlinge hatten zu diesem Zeitpunkt zwei echte Blattchen entwickelt. Selbst 
die im allgemeinen etwas empfindlichen Salatsamlinge haben die Behandlung 
ohne Schaden vertragen. Das ist um so bemerkenswerter, als Salatanzuchten in 
Torfkultursubstraten schon au£ ein Uberbrausen mit den gegen Umfallkrank
heiten gebrauchlichen Zineb-Spritzpulvern mit Wuchshemmungen oder gar mit 
Kriippelwuchs reagieren konnen. (H. Um g e 1 t e r ,  LA}. 

12.3.2. Un k r a u  t b e k a m p  f u n  g 

12.3.2.1. Kohlgemilse 

Zur lTnkrautbekampfung in gepflanztem Kohl wurden zwei Versuche mit den 
Mitteln Semeron, Ciba 7019 (Meaoranil) und Ramrod durchgefiihrt. Im ersten 
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Versuch waren auf den unbehandelten Flachen vorwiegend die Unkrauter 
He d e  r i c h , E h r  e n  p r e  i s ,  G a n s  e d i s  t e 1 und T a u  b n e s s e 1 vorhanden. 
Die Wirkung von Semeron (1,5 kg/ha) war gegen Gansedistel und Taubnessel gut, 
wahrend die -Ubrigen Unkrauter nicht ausreichend erfaBt wurden. Ciba 7019 
(3,0 kg/ha) wirkte nur gegen Hederich unzureichend, sonst war die Wirkung gut. 

Im zweiten Versuch waren folgende Leitunkrauter vorhanden: M e  1 d e ,  V o g e  1-
m i e r e , K n o t  e r  i c h , He d e r  i c h und T a u b  n e s s e 1. Die Wirkung von 
Semeron (1,5 kg/ha) war auBer gegen Melde gut. Ciba 7019 (3,0 kg/ha) zeigte gegen 
alle genannten Unkrauter eine gute Wirkung. Ramrod (7,0 kg/ha) war gegen 
Melde nicht ausreichend wirksam, die anderen Unkrauter waren gut erfaBt. Alle 
Mittel wurden drei Wochen nach der Pflanzung (3. 6. 69) gespritzt. (R. B -U h  1 ,  S). 

12.3.2.2. Re t tic h 

In einem ersten Versuch wurden die Mittel Butisan (7 1/ha), Lasso (41/ha) und 
vergleichsweise dazu das schon in den Jahren 1967 und 1968 erfolgreich erprobte 
Ramrod (7 kg/ha) bei ,OstergruB'-Rettichen gepr-Uft. Saattermin war der 8. 4. Zwei 
Tage nach der Saat wurden die Praparate auf leicht abgetrockneten Boden aus
gebracht. Am 19. 4. lief die Saat auf. Boden: Humose Gartenerde. 

Wahrend in den unbehandelten Kontrollparzellen vor allem V o  g e 1 m i  e r e  , 
P u r p u r r o t e  T a u b n e s s e l ,  G e m e i n e s  K r e u z k r a u t ,  Hi r t e n
t a s c h e 1 , K 1 e i n e B r e n n e s s e 1 , E h r e n p r e i s und E i n j a h r i g e s 
R i s  p e n  g r  a s  aufliefen, blieben die mit Butisan und Lasso behandelten Flachen 
praktisch unkrautfrei. Nur wenig schlechter war das Ergebnis bei Ramrod. Das 
Mittel wirkte jedoch nicht ausreichend gegen die Purpurrote Taubnessel. Im 
-Ubrigen zeichneten sich sowohl Ramrod als auch Lasso durch gute Kulturpflanzen
vertraglichkeit aus. Butisan hemmte das Wachstum der Rettichpflanzchen deutlich. 
Ahnliche Ergebnisse brachte auch ein zweiter Versuch. Am 13. 5. ausgesate 
Rettiche (Sorte: ,OstergruB') wurden einen Tag nach der Saat bei leicht abge
trockneter Bodenoberflache mit Butisan (7 1/ha), Lasso (4 1/ha) und Ramrod 
(7 kg/ha) gespritzt. Schon eine Woche danach lief die Saat auf. Unterschiede 
zwischen Behandelt und Unbehandelt waren beim Aufgang nicht festzustellen. 
Boden: Humose Gartenerde. Alle Mittel zeichneten sich durch eine gute Wirkung 
auf Samenunkrauter aus und schadigten die Kulturen nicht. 

Mit den gleichen Praparaten wurde auch in einem dritten Versuch gearbeitet. 
Wiederum handelte es sich um ,OstergruB'-Rettiche. Saattermin war der 10. 9. 
Einen Tag danach wurden die Mittel auf leicht abgetrocknetem Boden aus
gebracht. Die Rettiche liefen am 16. 9. auf. Boden: Humoser Lehm. 

Soweit es die Wirkung auf Samenunkrauter betrifft, hinterlieBen Butisan (71/ha) 
und Lasso ( 41/ha) praktisch unkrautfreie Parzellen. Bei beiden Praparaten blieben 
jedoch die Rettiche deutlich im Wachstum zur-Uck. Ramrod (7 kg/ha) stand zwar 
den vorgenannten in der Unkrautwirkung etwas nach (es lief etwas Vogelmiere 
auf), war jedoch fur die Kulturpflanze vertraglicher. Es kam nur zu einer 
unbedeutenden Wuchshemmung, die jedoch bald -Uberwunden wurde und den 
Erntetermin kaum verzogerte. Die unbehandelten Kontrollparzellen hatten einen 
starkeren Besatz von V o  g e 1 m i  e r e ,  K r e  u z k r a u  t , Hi r t e  n t a  s c h e 1 
und E i n  j a h  r i g  e m  R i s  p e n  g r  a s  aufzuweisen. 
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FaBt man die vorliegenden Ergehnisse zusammen, diirfte Ramrod nach wie vor 
als aussichtsreichstes Praparat in Rettich- und Radieschenkulturen gel ten. Butisan 
und Lasso hefriedigten zwar in der Unkrautwirkung, lieBen jedoch in ihrer 
Kulturpflanzenvertraglichkeit zu wiinschen iihrig. (H. U m  g e 1 t e r ,  LA). 

In zwei Versuchen wurde Ramrod 6, 7 und 8 kg/ha im Nachsaatverfahren hei den 
Retti.chsorten ,FriihlingsgruB', ,WeiBer langer Sommer' und ,WeiBer halhlanger 
Sommer' auf lehmigen Sandhoden mit 1,6 hzw. 1,9 fl/o Humusgehalt eingesetzt. Die 
Unkrautwirkung hefriedigte hei den Aufwandmengen van 7 und 8 kg/ha vi:illig. 
Zusatzliche Beregnung war hier wie generell in den Betriehen vorhanden, so dafl 
van dieser Seite giinstige Wirkungsvoraussetzungen gegehen waren. Phyto
toxische Schaden oder Wachstumshemmungen traten in keinem Falle auf. 

(H. U n  t e r E c k e r  , KA). 

12.3.2.3. Sa at la u c h 

Es war zu priifen, oh das bereits in Saatzwieheln erprohte Butisan (Wirkstoff: 
Chloretin) auch in Saatlauch (Sorte: ,Elefant') zu verwenden ist. Butisan wurde 
am 28. 3., und zwar sechs Tage nach der Saat mit 6 1/ha auf etwas feuchten Boden 
ausgehracht. Dern Vergleich diente Alicep (4 kg/ha). Die Saat lief am 24. 4. auf. 
Aufgang normal. Boden: Humoser Lehm. 
Butisan erwies sich zwar als gut kulturpflanzenvertraglich, lieB aher in der 
Unkrautwirkung etwas zu wiinschen iihrig. Gut erfaBt wurden W e i  B e r  
Ga n s efu B ,  P u r p u r r o t e  Ta u h n e s s e l ,  Ge m e i n e s  K r e u z k r a u t
und V o  g e 1 m i  e r  e. Schlecht war das Ergehnis gegen H e  11 e r k  r a u  t ,
W i n d e n k n 6 t e r i c h , G a n s e d i s t e 1 , Z y p r e s s e n w o l f  s m i 1 c h und 
H ii h n e r  h i  r s e. Das zum gleichen Termin angewandte Alicep hrachte im 
groBen und ganzen eine hefriedigende Unkrautwirkung, versagte jedoch gegen 
H ii h n e r  h i  r s e und Z y p r e s s  e n  w o l f s  m i  1 c h. (H. U m  g e 1 t e r ,  LA). 

12.3.2.4. Sal at 

Die Mi:iglichkeiten der chemischen Unkrauthekampfung in Salatkulturen wurden 
schon wiederholt untersucht. Sieht man von den mit aller Vorsicht anzuwenden
den CIPC-Praparaten ah, hahen sich die hislang gepriiften Mittel als wenig 
aussichtsreich erwiesen. 
Im Berichtsjahre stand nun erstmals ein Versuchspraparat der Fa. Rohm & Haas 
(Versuchshezeichnung RH 315 H) zur Verfiigung. RH 315 H wurde in Endivien
Salat (Sorte: ,Buhikopf') angewandt und dahei in einer Aufwandmenge von 
3 kg/ha am 7. 8. kurz vor der Pflanzung ausgehracht und leicht eingearheitet. 
Boden: Humose Gartenerde. 
RH 315 H wirkte zufriedenstellend und zeichnete sich durch gute Kulturpflanzen
vertraglichkeit aus. Sicher erfaBt wurden V o g e  1 m i  e r e ,  W e i  B e r  G a n s  e -
f u B , K n  6 t e r  i c h arten und E i n  j a h  r i g  e s R i s  p e n  g r  a s. Nicht aus
reichend war die Wirkung auf das Ge m e i n  e K r e u z k r a u  t , die P u  r p u r -
r o t e  Ta u h n e s s e 1 und die Ga n s  e d i s  t e 1 (H. U m  g e 1 t e r ,  LA). 

Bei Unkrauthekampfungsversuchen in Kopfsalat (Lorrach) verursachte Vegadex 
(10 l/ha) hei Anwendung kurz nach der Saat sowie kurz vor dem Auspflanzen 
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Wachstumsstockungen und eine Ernteverzogerung von zehn Tagen. Die gleiche 
Entwicklungshemmung wurde auch nach Anwendung von Ramrod (8 kg/ha, kurz 
vor dem Auspflanzen) beobachtet. Dieses Praparat hatte zudem die Ausbildung 
leichterer Kopfe zur Folge. Gut kulturvertraglich dagegen war das Herbizid 
RH 315 (2 kg/ha, Anwendung 6 Stunden vor der Pflanzung). Dieses Praparat zeigte 
jedoch eine sehr schwache Wirkung gegen F r  a n  z o s e n  k r a u  t ,  V o g e  1-
m i ere und B i n  g e 1 k r a u  t ,  die durch Einarbeitung des Mittels verbessert 
werden konnte. (H. E n g e  1, FR). 

12.3.2.5. Mohre n 

Ein Versuch mit Dosanex (4 kg/ha) im Nachauflaufverfahren (5-6-Blatt-Stadium) 
bei S p a t  m 6 h r e  n (Sorte ,Marktgartner') fiihrte auf kiesigem Boden zu leichter 
Wuchshemmung. Die Wirkung gegen R o t e n  A m a r  a n t  und V i e  1 s a m i g  e n
G ii n s e f u B war sehr gut. Die G ii n s e d i s  t e 1 wurde dagegen nur unzu
reichend bekampft, ebenso B 1 u t h i  r s e ,  die sich zur Zeit der Behandlung 
bereits im Entwicklungsstadium D-F befand. (H. E n g e  1, FR). 

12.3.2.6. Spar gel 

In den Versuchen zur U n  k r a u t b e k ii m p f u n g b e i d e r S p a r g e 1 -
a n  z u c h t sollte gepriift werden, ob durch eine chemische Unkrautbekiimpfung 
die Saatbeete fiir einen Zeitraum von 2 bis 3 Monaten nach der Saat unkrautfrei 
gehalten werden konnen. In diese Zeit fallen Arbeitsspitzen anderer in den Ver
mehrungsbetrieben angebauter Kulturen, so dafl die Spargelanzuchten vielfach 
durch Unkrautkonkurrenz negativ beeintrachtigt werden. 

M i t t e l  

Atrazin 

Simazin 

Diuron 

Atrazin 

Simazin 

Diuron 

u n d  A n w e n d u n g s z e i t p u n k t e

500 g/ha unmittelbar nach der Saat gespritzt 

750 g/ha 

1000 g/ha 

500 g/ha + 4 1 Gramoxone/ha

750 g/ha 

1000 g/ha 

kurz vor dem Auflaufen der ersten Spargel gespritzt

Wasseraufwand: 800 1/ha. Versuchsgeriit: Riickenspritze mit Lechler-Flachstrahl
diise 11,5/120° . 

Der Einbeziehung von Bodenherbiziden + Gramoxone in die Versuche lag die 
Uberlegung zugrunde, durch diese Kombination die Dauerwirkung zu verlangern. 

V e r s u c h s e r g e b n i s s e :

Atrazin scheidet fiir diesen Verwendungszweck wegen ungeniigender Unkraut
wirkung aus. 

Alle Priiparate in Kombination mit Gramoxone verursachten Pflanzenschaden 
und Wachstumsdepressionen, die darauf zuriickzufiihren sind, dafl die volle 
Wirkungspotenz der Bodenherbizide mit dem Auflaufen der Spargelpflanzen 
zusammenfiillt. 
Simazin und Diuron zeigten eine gute Unkrautwirkung iiber etwa 10 Wochen. 
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Die Kulturpflanzenvertraglichkeit von Simazin und Diuron im Nachsaatverfahren 
ist abhangig vom Humusgehalt, in geringem MaBe auch vom Tongehalt (Teilchen 
< 2 µ) des Bodens. Nach den Versuchsergebnissen scheint ein Tongehalt von > 7 0/o 
die Gefahr der Schadigung zu vermindern, auch wenn Humusgehalte unter 1,0 '0/o 
vorliegen. 

Im kommenden Jahre (1970) sollen diese Versuche mit verminderten Anteilen von 
Bodenherbiziden in der Kombination mit Gramoxone wiederholt werden. 

(G. B r o d  , H. Un t e r  E c k e r, KA). 

12.3.3. B e s o n  cl e r e  B e o b a c h t u n  g e n

Starke Schadigung an Kopfsalat wurde in einem Fall durch Mars son in a

p an at t on i an a verursacht. Nicht nur an den der Ertle aufliegenden Blattern, 
sondern bis weit in das Innere des Kopfes entstanden tie£ eingesunkene Nekrosen 
und Locher an Blattern und Blattrippen. Das Bild iihnelt auf den ersten Blick 
mehr einem FraBschaden als einem Pilzbefall. - Freilandschnittlauch, der an der 
Basis der Blattscheiden und Blatter ungewohnlich starken Co ii e t o t r i c hum -
Befall aufwies, blieb im Wachstum stark zurilck und verdorrte. (M. S t  a h  1, LA). 
Durch Maden der B o h n e n f 1 i e g e befallene Spargelstangen wurden in den 
letzten Maitagen in zwei Gemeinden des Kreises Karlsruhe und in je einer Ge
meinde der Kreise Bruchsal und Heidelberg festgestellt. Wahrend in den Karls
ruher Gemeinden der Befall bis zu 45 0/o des gestochenen Spargels ausmachte, lag 
er in den Bruchsaler und Heidelberger Gemeinden etwa um 10 °/o. - In diesem 
Zt:sammenhange erwahnenswert ist die Beobachtung eines Anbauers, der wegen 
starker Verschlammung Anfang/Mitte Mai einen Teil der Spargeldiimme auf
gelockert hatte. Beim Stechen in den letzten Maitagen wiesen die Stangen aus 
den gelockerten Dammen eine auBerordentlich starke Vermadung auf, wiihrend 
diejenigen aus den nichtgelockerten Dammen praktisch befallsfrei blieben. 

Zunehmende Schiiden durch K r ii h e n  bilden filr einzelne GroBbetriebe ein 
ernstzunehmendes Problem filr den Anbau von Blumenkohl, teilweise auch von 
Kopfkohl. Dabei tritt der Schaden in zweierlei Form auf. Einmal <lurch das 
Herausziehen bzw. Abhacken frisch gesetzter Kohlpflanzen und zum anderen 
durch Auspicken fast erntereifen Blumenkohls sowie Aufhacken und AufreiBen 
durch die scharfen FuBkrallen der Vogel bei Kopfkohl. Beim Einfallen von 
Schwiirmen mehrerer hundert Tiere entstehen erhebliche Schaden, die durch 
sekundiire Fiiulniserscheinungen noch verstarkt werden. Es ist erfreulich, daB 
durch die Einfilhrung der Kriihenmassenfallen in Zukunft eine Abhilfe moglich 
wird. 

Begilnstigt durch die trockene warme Witterung der Monate September und 
Oktober, war im Berichtsjahr fast bis Ende November ein auBergewohnlich 
starkes Auftreten der K o h  1 m o t t e n s  c h i 1 d 1 a u  s in den Rheinebenekreisen 
festzustellen. Davon betroffen waren spate Siitze Biumenkohl und vor allem 
Rosenkohl. Neben geringen Schiiden in Form von Wuchsdepressionen als Folge 
der Saugtiitigkeit, wirkten sich die sekundiiren RuBtauverschmutzungen wesent
lich gravierender und qualitiitsmindernd aus. (H. Un t e r  E c k e r, KA). 
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12.4. Blumen- und Zierpflanzenbau 

12.4.1. B e k  a m p  f u n  g t i e  r i  s c h e r  u n d p £1 a n  z 1 i c h e r
S c h a d e r r e g e r

12.4.1.1. R ose n 

(a) S p i n n m i l b e n  a n  R o s e n

In einem Bekampfungsversuch bei Rosen unter Glas (Sorte: ,Baccara') erreichte 
Bilobran (0,5 0/o) einen Wirkungsgrad von 100. Es war damit dem vergleichsweise 
in 0,0750/oiger Konzentration angewandten Fundal forte (Wg 99,3) in der Wirkung 
ebenbilrtig. Behandlungstermin war der 4. 8. (28° C). (H. Um g e 1 t e r ,  LA). 

(b) E c h t e r  M e  h 1 t a u  a n  R o s e n  ( S p ha er o the c a p a n  no s a) 

In einem Bekampfungsversuch bei Freilandrosen (Kletterrose ,Dorothy Perkins') 
sollten die herkommlichen Praparate Karathane (0,05 0/o) und das BASF-Rosen
spritzmittel (0,5 °/o) mit neueren Emulsionspraparaten, wie Karathane LC 
(0,025 0/o), Badilin-Rosenfluid (0,3 0/o), Imugan (0,1 '0/o) und einem Versuchspraparat 
der Fa. Hoechst (Versuchsbezeichnung: Hoe 2873 F), verglichen werden. Im ganzen 
wurde sechsmal behandelt: 29. 5. (19° C), 3. 6. (16° C), 11. 6. (24 ° C), 20. 6. (21 ° C), 
26. 6. (24 ° C) und 4. 7. (33 ° C).

Bei Versuchsabschlufl am 11. 7. waren die Praparate wie folgt zu beurteilen: Mit 
einer sehr guten Mehltauwirkung lag Imugan an der Spitze, gefolgt von Badilin
Rosenfluid. Nicht ganz so gut wirkten das Versuchspraparat der Fa. Hoechst, 
Karathane LC und das BASF-Rosenspritzmittel. (H. Um g e 1 t e r ,  LA). 

(c) S t e r n  r u fl t  a u  a n  R o s e n  (Mar s son in a [Di p I o c arp on J r o s a e)

Vorauszuschicken ist, dafl bislang noch keine anerkannten Praparate zur 
Bekampfung des Sternrufltaus zur Verfilgung standen. Zu prilfen waren die 
Mittel Badilin-Rosenfluid (0,3 0/o) und das BASF-Rosenspritzmittel (0,5 '0/o). Als 
Versuchspflanze diente die als anfallig bekannte Rosensorte ,Rumba'. In der Zeit 
vom 11. 6. bis 10. 9. wurde zwolfmal behandelt. Bei Versuchsbeginn war die 
Pflanzung noch ohne Befall. Erst am 17. 7. zeigten sich die ersten Krankheits
merkmale. In der Folge griff die Krankheit in den unbehandelten Kontroll
parzellen mehr und mehr um sich. Bei Abschlufl des Versuchs (am 19. 9.) war der 
Befall dort als stark zu bezeichnen. Die beiden Prilfmittel wirkten gut. Vollige 
Befallsfreiheit liefl sich jedoch nicht erreichen. (H. Um g e 1 t e r ,  LA). 

12.4.1.2. Euphorbi a pulcherri ma 

Die starke Zunahme des R h i z o c t on i a - Befalls bei Poinsettien war Anlafl, das 
erfahrungsgemafl gegen Rhizoctonia gut wirksame Pentachlornitrobenzol
Praparat Brassicol-Spritzpulver bei Topfpflanzen der Sorte ,Paul Mikkelsen' zu 
prilfen. 

Ein zweimaliges Angieflen mit 0,1-0/oiger Brilhe im Abstand von 14 Tagen am 
12. 11. (17° C) und 25. 11. (18° C) wurde gut vertragen.

In 0,1'0/oiger Konzentration ilber die Pflanze gespritzt, und zwar mit Zusatz eines 
Netzmittels, verursachte es eine leichte Wellung der Hochblatter (Brakteen). 

(H. Um g e 1 t e r ,  LA). 
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12 .4 .1.3. P e I a r g o n i e n

In drei Versuchen zur Bekampfung des P e 1 a r g o n i e n r o s t e s wurden die 
Wirkstoffe Mancozeb 0,3 °/o, Fentinazetat 0,1 °/o, Benzoesaureanilid (BASF) 0,1 °/o, 
Schwefel + Zineb 0,3 °/o und Zineb 0,3 0/o eingesetzt. Von den eingesetzten Mitteln 
war. Mancozeb am besten vertraglich. Schaden entstanden bei Fentinazetat und 
Zineb. Die beste Wirkung zeigte Mancozeb, so dafl die Neuaustriebe gesund 
erhalten werden konnten. Insgesamt erfolgten vom 27.1.1969 an acht Behand
lungen im Abstand von zehn Tagen. Die Kombination Schwefel + Zineb war 
ebenfalls nicht pflanzenvertraglich. Zineb verursachte eine leichte Rotverfarbung 
der Blattrander. (R. B il h 1, S). 

12.4.2: U n  k r a u  t b e  k a m p  f u n  g 
(auch Herbizidprilfungen auf Kulturpflanzenvertraglichkeit) 

12.4.2.1. Blumenzwiebeln und KnoIIen 

(a) G l a d i o l e n
Mit Gesaprim (1,5 kg/ha) und Karmex (1,5 kg/ha) waren zwei Praparate zu prilfen, 
deren Verwendungsmoglichkeit auch schon von anderen Versuchsanstellern 
untersucht wurde. Dabei versprach man sich vor allem vom Gesaprim eine gute 
Dauerwirkung. Beide Mittel wurden vor dem Spitzen der Gladiolen (Sorten: 
,Albert Schweitzer', ,Neu Europa'), und zwar am 9. 6. (30° C) auf trockenen 
Boden ausgebracht. Boden: Humose Gartenerde. 
Die Mittel wirkten gut und schadigten die Kulturpflanze nicht. Gesaprim hinter
liefl unkrautfreie Parzellen. Karmex war schwach gegen Eh r e n  p r e  i s. In den 
unbehandelten Kontrollparzellen liefen G a n s  e f u fl , P u  r p u r r  o t e T a u  b -
n e s s e 1 , G e m e i n e s K r e u z k r a u t , K n  o t e r i c h arten, V o g e 1 m i e r e 
und Ehrenpreis auf. (H. U m  g e 1 t e r  , LA). 

(b) D a h  1 i e n
Aufgabe dieses Versuchs war es, da und dort gegebene Empfehlungen auf ihre 
Brauchbarkeit zu prilfen. Folgende Praparate wurden angewandt: Aresin 
(1 kg/ha), Afalon (1 kg/ha), Kloben (6 kg/ha), Ramrod (8 kg/ha), Venzar (1,5 kg/ha), 
Gesatop (1 kg/ha) und Karmex (1,2 kg/ha). Behandlungstag war der 12. 5. Die am 
5. 5. gepflanzten Altknollen hatten noch nicht ausgetrieben. Boden: Lofllehm.
Alle Praparate waren filr die Kulturpflanze gut vertraglich. Mit die beste 
Unkrautwirkung brachte Gesatop, gefolgt von Venzar und Karm_ex, Afalon, 
Kloben und Ramrod konnten eben noch befriedigen. Mit Ausnahme von Gesatop 
und Ramrod lieflen alle Praparate in ihrer Wirkung auf Eh r e n  p r e  i s  arten zu 
wilnschen ilbrig. Im besonderen gilt dies filr Karmex, Afalon und Venzar. Wie zu 
erwarten war, versagte Ramrod gegen W i n d e n kno t e r i c h  und H e l l e r
k r a u  t. Venzar zeigte sich in der Wirkung auf die P u  r p u r r  o t e T a u b  -
n e s s e 1 allen anderen Praparaten ilberlegen. In den unbehandelten Kontroll
parzellen liefen vor allem Purpurrote Taubnessel, V o  g e 1 m i  e r  e , G a n s  e -
d i s t e 1 , W e i fl e r G a n s e f u B , E h r e n p r e i s , H e 11 e r k r a u t und 
vereinzelt K 1 e t  t e n  1 a b k  r a u  t und A m a r  a n t  auf. (H. U m  g e 1 t e r ,  LA). 
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12.4.2.2. Beetpflanzen und Somme rblumen 

(a) Vi o I a t r i co I or (Sti e f  m ii t t e r  c h e n )
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Am 24. 8. gepflanzte Stiefmutterchen wurden am 4. 9. (24° C, 56 °/o r. L.) mit 
Ramrod (7 kg/ha), Ramrod-Granulat (25 kg/ha) und Venzar (1,2 kg/ha) und nach 
dem Auflaufen der Unkrauter am 23. 9. (23° C) vergleichsweise mit dem schon 
lange gebrauchlichen Dutom konz.(101/ha) gespritzt. Boden: Sandiger Lehm. 

Alle gepruften Praparate erwiesen sich als brauchbar. Mit sehr guter Unkraut
wirkung lagen Venzar und Dutom an der Spitze, gefolgt von Ramrod und 
Ramrod-Granulat. Die Unkrautflora der unbehandelten Kontrollparzellen setzte 
sich aus folgenden Arten zusammen: H i r t e  n t a  s c h e l , V o  g e 1 m i  e r e  , 
P u  r p u r r  o t e T a u b  n e s s e 1 und H e  11 erk r a u  t. In den mit Ramrod 
gespritzten Parzellen fand sich nur noch das Hellerkraut. Ramrod-Granulat be
friedl.gte nicht gegen Hellerkraut und erfaBte auch das Hirtentaschelkraut nur 
unzureichend. (H. U m  g e 1 t e r ,  LA). 

(b) Be I Ii s per en n is (G a n s  e b 1 il m c h e n )

Die Moglichkeiten fur die Anwendung chemischer Mittel in Bellis-Kulturen sind 
gering. Das haben Versuche vorausgegangener Jahre schon wiederholt gezeigt. 
Im Vorjahre schien sich nun das Kloben als aussichtsreiches Praparat heraus
zuschalen. Es war daher zu prilfen, ob sich die guten Ergebnisse auch im Berichts
jahr bestatigen lassen. Des weiteren sollten die Praparate Ramrod und Venzar in 
gepflanzten BeIIis-Kulturen gepruft werden. 

In einem ersten Versuch wurden 13 Tage nach der Pflanzung (10. 9.) Kloben und 
Ramrod jeweils mit 5 kg/ha und Venzar mit 1 kg/ha ausgebracht. Die Luft
temperatur betrug 21 ° C, die rel. Luftfeuchte 74 0/o. Boden: Humose Gartenerde. 
Bei einer ersten Uberprufung am 16. 9. lieBen die Kulturpflanzen der behandelten 
Flachen noch keine Reaktion erkennen. In der Folge kam es bei Ramrod und 
Venzar zu einer unbedeutenden Aufhellung der Blatter. Auch machte sich bei 
beiden Praparaten eine geringe Wuchshemmung bemerkbar. Starkere Schaden, 
die sich in ausgedehnten Nekrosen und in einer auffalligen Wuchshemmung 
zeigten, waren fur die mit Kloben behandelten Parzellen kennzeichnend. Die 
Wirkung auf Samenunkrauter war bei allen Mitteln gut. 

In einem zweiten Versuch wurden neben Kloben (5 kg/ha), Venzar (1 kg/ha) und 
Ramrod (6 kg/ha) auch Ramrod-Granulat (25 kg/ha) in Ganseblilmchen geprilft. 
Die Anwendung der Mittel erfolgte etwa acht Tage nach der Pflanzung auf 
trockenen, noch unkrautfreien Boden. Behandlungstermin warder 11. 9. (25° C, 
55 0/o r. L.). Boden: Humose Gartenerde. 

Ramrod und Ramrod-Granulat zeichneten sich durch gute Kulturpflanzen
vertraglichkeit aus. Die Wirkung auf Samenunkrauter befriedigte. Es lief lediglich 
etwas P u  r pur r o t e T a u b n e s s e 1 auf. Ausreichend war die Unkraut
wirkung von Venzar. Auch kam es bei Venzar zu einer leichten Aufhellung der 
Blatter. Schlie13lich reagierten die mit Kloben behandelten Ganseblilmchen mit 
leicht aufgehelltem Blattwerk, braunen nekrotischen Flecken und einer deutlichen 
Wuchshemmung. 

Fa13t man die Ergebnisse der Versuche des Berichtsjahres zusammen, bietet sich 
fur weitere Versuche vor allem das Ramrod an. Die guten Ergebnisse des Vor-
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jahres mit Kloben haben sich leider nicht bestatigt. Auch Venzar war in seiner 
Kulturpflanzenvertraglichkeit unbefriedigend. (H. Um g e 1 t e r  , LA). 

(c) V e r g i B m e i n n i c h t
Die Verwendung chemischer Mittel in VergiBmeinnicht hat bislang noch zu keinen 
brauchbaren Ergebnissen gefiihrt, da alle geprilften Praparate in ihrer Kultur
pflanzenvertraglichkeit mehr oder weniger zu wilnschen ilbrig lieBen. In diesem 
Jahr wurde nun versuchsweise mit Venzar (1,5 kg/ha) und, einer Beobachtung 
folgend, daB VergiBmeinnicht gegenilber Gramoxone sehr widerstandsfahig sind, 
auch mit 11/ha Gramoxone gearbeitet. Pflanztermin war der 25. 8. Am 23. 9. 
(21 ° C) wurden die Mittel auf bereits stehende Unkrauter -ausgebracht. Boden: 
Schluffreicher Ton. 
Wie zu erwarten war, blieb die Unkrautwirkung van Venzar auf eine mehr oder 
weniger deutliche Wuchshemmung beschrankt. Die Kulturpflanze selbst wurde 
nicht geschadigt. Die mit Gramoxone behandelten Pflanzen reagierten mit einer 
unbedeutenden chlorotischen Fleckung und z. T. auch mit Brennflecken an den 
auBeren Blattern. Nach einigen Wochen hatten sich jedoch die Schaden ver
wachsen. Im iibrigen vernichtete Gramoxone alle aufgelaufenen Samenunkrauter. 
Normale Verhaltnisse voraussetzend, milBte man Venzar etwa acht bis zehn Tage 
nach der Pflanzung anwenden. Es wird daher zu prilfen sein, ob auch zu diesem 
Zeitpunkt die Kulturpflanzenvertraglichkeit des Praparates befriedigt. Gram
oxone konnte fiir eine Spatbehandlung stark verunkrauteter Pflanzungen 
wahrend der Spatherbst- und Wintermonate in Frage kommen. WeiB man doch 
aus Erfahrung, daB die AuBenblatter der Pflanzen den Winter iiber sowieso braun 
werden und abstehen. (H. Um g e It e r ,  LA). 

(d) B a r t n e l k e n  u n d  L a n d n elk e n
Bekanntlich ist das schon seit Jahren in Bart- und Landnelken gebrauchliche 
Tenoran in seiner Wirkung auf das E i n  j a h  r i g  e R i s  p e n  g r  a s  (,,Spitzgras") 
und die G a n s  e d i s  t e I nicht ausreichend. Die Praxis ist daher vor allem an 
Praparaten interessiert, die diese empfindliche Lucke schlieBen konnen. 
In einem am 11. 9. (25° C) angelegten Versuch wurden die Praparate Kloben 
(5 kg/ha), Ramrod (6 kg/ha), Ramrod-Granulat (25 kg/ha) und Venzar (1 k15/ha) bei 
etwa acht Tage zuvor gepflanzten Bart- und Landnelken geprilft, wobei die Mittel 
auf den noch unkrautfreien trockenen Boden ausgebracht wurden. Boden: 
Humose Gartenerde. 
Alle Mittel waren fiir Land- und Bartnelken gut vertraglich. In der Wirkung auf 
Samenunkrauter entsprachen die Praparate den bisherigen Erfahrungen. 

(H. Um g e l  t e r ,  LA). 

(e) S o m m e r a s t e r n  (Callistephus)

Es liegen die Ergebnisse van drei Versuchen vor: 
V e r  s u c h I: In Prilfung standen die Praparate Tenoran (7,5 kg/ha), Ramrod 
(7 kg/ha), Ramrod-Granulat (25 kg/ha), Venzar (1,5 kg/ha) und Kloben (6 kg/ha). 
Pflanztermin war der 20. 6. Behandelt wurde eine Woche danach (27. 6., 19° C), 
wobei alle Mittel auf noch unkrautfreien, abgetrockneten Boden ausgebracht 
wurden. Boden: Sandiger Lehm. 
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Bei Tenoran, Ramrod und Ramrod-Granulat war ein schadigender EinfluB auf 
die Kulturpflanze nicht festzustellen. Mit leichter (bei Venzar) bzw. auffalliger 
Blattaufhellung (bei Kloben) reagierten die mit Venzar und Kloben gespritzten 
Pflanzen. Eine Wuchshemmung war damit allerdings nicht verbunden. Auch ver
wuchsen sich die Schaden verhaltnismaBig schnell. Schon nach 14 Tagen hatten die 
Blatter ihre normalgrune Far be zurilckgewonnen. In der Unkrautwirkung standen 
Tenoran und Venzar an der Spitze, gefolgt von Kloben und Ramrod-Granulat. 
Die beiden Ramrod-Praparate waren vor allem gegen H i r t e  n t a  s c h e  1 und 
H e  11 e r k  r a u  t schwach. Kloben befriedigte nicht gegen die P u  r p u r r  o t e 
T a u b n e s s e l. 
V e r  s u c h  I I : Mit den gleichen Mitteln und Aufwandmengen wurde auch in 
einem zweiten Versuch gearbeitet. Pflanztermin war der 16. 6. Zehn Tage danach, 
am 26. 6. (21 ° C), wurden die Mittel ausgebracht. Boden: Lehm. 
Ohne Schaden auf die Kulturpflanzen blieben Ramrod (7 kg/ha) und Ramrod
Granulat (25 kg/ha). Auffallige Blattrandnekrosen und eine deutliche Wuchs
hemmung zeigten die mit Tenoran (7,5 kg/ha) behandelten Astern. Starke Schaden 
verursachte Kloben. Ein Teil der Pflanzen starb ab, andere blieben im Wachstum 
stark gehemmt. 
V e r  s u c h  I I I :  In einem dritten Versuch wurde nur Kroben (7 kg/ha) an
gewandt. Die am 14. 7. (24° C) etwa 14 Tage nach dem Pflanzen und bei einer 
Wuchshohe von 15 cm behandelten Asternjungpflanzen lieBen schon acht Tage 
danach eine geringe Aufhellung der Blatter erkennen. Auch blieb das Wachstum 
in der Folge leicht gehemmt. 
Aus den vorliegenden Ergebnissen darf der SchluB gezogen werden, daB fur 
weitere Prilfungen nur die beiden Ramrod-Praparate in Frage kommen. Tenoran, 
Venzar und Kloben lassen in ihrer Kulturpflanzenvertraglichkeit zu wilnschen 
ilbrig. (H. Um g e 1 t e r ,  LA). 

(f) G o 1 d m a r g e r i t e n
Zur Feststellung der Kulturpflanzenvertraglichkeit wurden die Praparate Ramrod 
(7 kg/ha), Kloben (6 kg/ha) und Venzar (1,5 kg/ha) am 16. 5., etwa 12 Tage nach 
der Pflanzung auf maBig feuchten Boden ausgebracht. Die Temperatur betrug 
28° C. Boden: Humose Gartenerde. 
Bei einer ersten Uberprilfung am 27. 5. lieBen die mit Kloben und Venzar ilber
spritzten Pflanzen eine deutliche Blattaufhellung erkennen. Die Schaden ver
wuchsen sich jedoch verhaltnismaBig rasch. Ohne EinfluB blieb die Behandlung 
mit Ramrod. (H. Um g e 1 t e r ,  LA). 

(g) S o m m e r s t a t i c e ( L i m o n i u m s i n u a t u m ) ,
C o s m e a ( C o s m o s b i p i n n a t u s ), S t r o h b 1 u m e ( H e l i c h r y s u m ) 

u n d  Z i n n i e  (Zinnia elega ns) 

Angewandt wurden die PraparateTenoran (7,5 kg/ha), Ramrod (7 kg/ha}, Ramrod
Granulat (25 kg/ha), Venzar (1,5 kg/ha) und, Zinnien ausgenommen, auch Kloben 
(6 kg/ha). Es interessierten vor allem Fragen der Kulturpflanzenvertraglichkeit. 
Tag der Behandlung war der 29. 5. (22° C.) Der Boden war zu dieser Zeit ab
getrocknet, die Flachen unkrautfrei. Die Pflanztermine lagen zwischen dem 15. 
und 17. Mai. Boden: Humose Gartenerde. 



Land Baden-Wiirttemberg 145 

V e r s u c h s e r g e b n i s s e

S o m m e r s  t a t  i c e: Tenoran, Venzar und Kloben schadigten die Kulturpflanze 
nicht. Behandlung mit Ramrod und Ramrod-Granulat fiihrten zu einer leichten 
Aufhellung der Blatter. Auch blieben die Pflanzen im Wachstum leicht gehemmt. 

C o s m e  a : Als gut kulturpflanzenvertraglich erwiesen sich Ramrod, Ramrod
Granulat und Venzar. Mit geringer Aufhellung des Blattwerks und einzelnen 
Blattspitzennekrosen reagierten die mit Tenoran behandelten Pflanzen. Starkere 
Chlorose und auffallige Verbrennungen an den Blattspitzen verursachte Kloben. 

H e l i c h r y s u m  : Ohne Schaden blieben die mit Tenoran, Ramrod und Ramrod
Granulat behandelten Strohblumen. Starkere Blattnekrosen waren die Folge der 
Behandlung mit Venzar. Weniger auffallige Blattschaden verursachte Kloben. 

Z i n n i  e n: Anwendung von Tenoran und Venzar fiihrten zu starken Brenn
flecken auf den Blattern. Mit leicht aufgehelltem Blattwerk reagierten die mit 
Ramrod und Ramrod-Granulat behandelten Pflanzen. Drei Wochen spater hatten 
sich jedoch die Schaden weitgehend verwachsen. 

FaBt man die positiven Ergebnisse zusammen, so bieten sich fiir weitere Versuche 
in Sommerstatice Tenoran, Venzar und Kloben, in Cosmea Ramrod, Ramrod
Granulat und Venzar und in Strohblumen Tenoran, Ramrod und Ramrod
Granulat an. (H. U m  g e 1 t e r ,  LA). 

12.4.2.3. Zier r as e n

Im Vergleich zu Jepolinex (4 kg/ha) wurde ein Verzwergungsmittel der Fa. 
E. Merck AG (Flurenol + MH 30, 60 g/ Ar) am 6. 5. gegen Unkrauter im Zierrasen
gespritzt. Das Ergebnis zeigte, daI3 das Verzwergungsmittel gegen Lo w e n  z a h  n
und Ha h n e  n f u L3 ein:e bessere Wirkung erzielte, wahrend gegen Am p f e r ,
S p i t z  w e  g e r  i c h und G ii n s e 1 Jepolinex besser wirkte. Der Rasen war im
Wachstum deutlich gehemmt. Verfarbungen der Graser konnten nicht beobachtet
werden. (R. B ii h I , S).

12.4.3. B e s o n  d e -re B e o b a c h t u n  g e n

Als W e 1 k e erreger der Edelnelke spielen nach wie vor Phialophora cine rescens, 
Fusarium oxys porum und F. redolens eine grofle Rolle. Bakteriose war nirgends 
mehr nachzuweisen. In mehreren Fallen konnte schon bei Jungnelken (etwa 4 bis 
6 Monate nach der Pflanzung) ein auffallend starker Befall durch Fusarium 
roseum und F. cu lmorum festgestellt werden. Die Infektion mit den Stengelfaule
erregern war eindeutig auf_ den Zeitpunkt des Entspitzens zuriickzufiihren und 
ging fast durchweg von dem stehengebliebenen Stutzen aus. Die Befallszone war 
einheitlich immer auf den Raum zwischen Erdboden und etwa 10 bis 15 cm Rohe 
beschrankt. Es war dies die Zone, die bei Bewasserung mit automatischem Giefl
gerat kraftig benetzt wurde und am langsten feucht blieb. J e nach Art des GieI3-
gerates kann die Benetzungsdauer sehr verschieden sein. Man sollte bei Emp
fehlungen zur Bekampfung der Stengelfaule auch diesen Punkt beriicksichtigen. -
Schaden entstanden in hiesigen N elkengartnereien auch nach Bodenentseuchungen 
mit Terabol, das aus den schweren, lehmigen Boden nicht so leicht wieder zu 
entfernen ist. 

Da fast alle Pelargonienbestande mit X an t h o  m on as p e l a  r g on ii ver-

10 
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seucht sind, erschien es vor allem zur Sanierung der Jungpflanzenbetriebe 
notwendig, weitere Testungen vorzunehmen. Die von der Rinde befreiten Stengel
stiickchen werden in Difeo Bacto Nutrient Broth auf Bakterienbefall gepriift. Die 
Auswertung kann nach sechs Tagen (Triibung) erfolgen. Von zwei Personen 
konnen je Tag 150 bis 200 Stecklinge gepriift werden. Obgleich fiir jeden Betrieb 
nur eine sehr beschriinkte Zahl von Stecklingen getestet werden kann, geniigt dies 
zum allmiihlichen Aufbau neuer, gesunder Mutterpflanzenbestiinde. Eine weitere 
Uberwachung der getesteten Bestiinde im Betrieb ist unumgiinglich notwendig. 
Die Bewurzelung der Stecklinge und die weitere Kultur der Pflanzen muB in von
einander gut isolierten (z. B. auf umgestiilpten Blumentopfen stehenden) Einzel
topfchen erfolgen. Spiiter kann zur Vereinfachung der Handhabung auf Pflanzung 
in Handkiisten iibergegangen werden. Die Kasten diirfen jedoch keinesfalls direkt 
auf der Stellage aufstehen. Eine freie Aufstellung auf Schienen erscheint als 
giinstigste Methode. 
Erkrankung der Wurzelspitzen von Pelargonien durch Befall mit P y  t h i  u m  
u l t i m u m  fiihrt zu Welke- und Vergilbungserscheinungen der iiuBeren Blatter. 
Die Erkrankung tritt meist im Gefolge des Verpflanzens auf. Aus den gebriiunten 
Wurzelspitzen liiBt sich der Schwiicheparasit leicht und einheitlich isolieren. Durch 
AngieBen mit Dexonbriihe kann die Krankheit etwas schneller iiberwunden 
werden, als dies ohne die Fungizidbehandlung der Fall ist. 

Auch bei Gloxinien spielt neben der immer wieder auftretenden Halsfiiule durch 
P h y t o p  h t h o r a (cryp t o g a e a?) eine iihnliche Erkrankung durch Pythium 
ultimum eine Rolle. 

Bei kleinbliittrigem Efeu, insbesondere einer panaschierten Form, trat im Sommer 
1969 eine sehr heftige W u r z  e 1 f ii u 1 e auf, die zum Absterben der Pflanzen 
fiihrte. Aus den beginnenden Erkrankungsstellen an der Wurzel konnte einheit
lich eine Pythium-Art isoliert werden. 

W u r z  e 1 b r ii u n e bei Poinsettien, die zu Blatteinrollung, Vergilbung und 
Blattabwurf fiihrt, war in erster Linie auf nichtparasitiire Ursachen (z. B. zu hohe 
Bodenfeuchtigkeit) zuriickzufiihren. Da und dort tritt Befall durch Thielaviopsis 
basicola in ihrem Gefolge auf. Hiiufiger ist FuBerkrankung durch Rh i z o c -
ton i a s o l a  n i. Rhizoctonia-Stengelfiiuleerkrankungen spielen vor allem bei 
Nelken, Poinsettien, Levkojen, Bougainvilleen und Brunfelsien eine groBere Rolle 
als friiher. Vermutlich ist dies in erster Linie den heute verwendeten, vorwiegend 
stark torfhaltigen Kultursubstraten zuzuschreiben. 
Zwei eigenartige Fiille von D en d r o s t i l b e l l a - Befall wurden bei Brunfelsien 
und Dieffenbachien beobachtet. Der Pilz gilt als Saprophyt, scheint jedoch durch
aus auch als Schwiicheparasit a1,1Jtreten zu konnen. Bei den Brunfelsien ging die 
Infektion fast durchweg von den Stutzstellen aus, fiihrte aber in der Folge zu 
einer S t e n  g e 1 f ii u 1 e und damit zum Absterben der ganzen Pflanzen. Bei 
Dieffenbachien verursachte der Pilz Faulstellen an der Wurzel, die durch ihre rote 
Verfiirbung an der sonst weiBen Wurzel auffielen. Starker befallene Pflanzen 
zeigten braune, vertrocknete Blatter und gingen allmiihlich ein. Der Pilz lieB sich 
aus jungen Befallsstellen recht einheitlich isolieren. 
Nach Praxiserfahrungen soll bei Elatior-Begonien eine rote Verfiirbung der 
Blattriinder und gestauchter Wuchs der Pflanzen als Folge des AngieBens mit 
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Nemafos. (0,1°/oig) aufgetreten sein, wobei jedoch der Verdacht besteht, daB auf 
zu trockenen Ballen gegossen wurde. 

Im September trat bei Freilandchrysanthemen der Sorte ,Fred Shoesmith' in 
mehreren Betrieben fast gleichzeitig eine W e  Ik e infolge Wurzel- und Stengel
grundfaule auf. Der Stengel war nur oberfla:chlich, haufig einseitig, schwarz ver
farbt. Im ebenfalls mehr oder weniger braun verfarbten GefaBteil lieBen sich 
deutlich Bakterien nachweisen. Vermutlich handelt es sich um Befall durch 
P e c.t o b act e r  i um car o t iv or um, doch konnte der sichere Nachweis von 
bakteriologischer Seite nicht mehr eingeholt werden, da die kranken Pflanzen 
inzwischen schon entfernt waren. D!.e Krankheit tritt plotzlich iiber den ganzen 
Bestand verstreut auf, scheint sich dann aber nicht mehr weiter auszubreiten. 

(M. S t a  h 1 , LA). 

Die Entwicklung, die der Einsatz von Terabol (Methylbromid) zur Boden
entseuchung genommen hat, berechtigt, von einem Terabolboom zu sprechen. 
Nachdem das Praparat bis Ende 1968 in Nordbaden praktisch ilhbekannt war, 
brachte die Lizenzvergabe an eine Stuttgarter Firma dieses Praparat im Jahre 
1969 weit an die Spitze aller chemischen Bodenentseuchungsmittel. Dabei verteilt 
sich die Anwendung etwa 50 0/o : 50 '0/o auf Freiland- und Unterglasflachen. Es 
kam in zahlreichen Fallen bei nachfolgenden Nelkenkulturen zu erheblichen 
Schaden, teilweise sogar zu Totalausfallen. Die von der Firma empfohlene Aus
waschung der Bromide laBt sich schlechterdings nur auf leichten, durchlassigen 
Boden praktizieren. - Die Beratuhg von seiten des amtlichen Pflanzenschutz
dienstes muB sich in diesem Falle notgedrungenerweise darauf beschranken, der 
Praxis Hinweise zum Praparat, zur Gefahrlichkeit und zu den Anwendungs
beschrankungen zu geben. 

In ahnlich rasanter Weise entwickelte sich im Berichtsjahr der Einsatz von Temik. 
Es gibt praktisch keinen modernen Zierpflanzenbetrieb, der seine Schnittblumen
kulturen nicht mit Temik behandelt. Topfpflanzenkulturen werden aus den be
kannten anwendungstechnischen Schwierigkeiten nur in gri:iBeren Betrieben mit 
Temik geschiitzt. Als nicht besonders glilcklich ist ein GroBprospekt der Verkaufs
firmen anzusehen, in dem die Ausbringung mit demJapan-Staubegerat empfohlen 
wird. Es ist bekannt, daB in diesen Staubegeraten ein nicht geringer Teil der 
Granulatki:irnchen staubfein zermahlen wird und so der ungeschiitzte Wirkstoff 
wahrend des Ausbringens eingeatmet werden kann. Die eigene Empfehlung 
lautet auf Ausstreuen mit Gummihandschuhen unter Zumischen von Streck
material. Einzelne Klagen beziiglich Nichtwirksamkeit oder schlechter Wirkung 
von Temik lieBen sich bisher in jedem Falle auf zwei Anwendungsfehler, namlich 
zu spa ten Einsatz und Einsatz wahrend wachstumsschwacher Phasen der Pflanzen, 
zuriickfiihren. 

Etwa 60 °/o aller zu bearbeitenden Beratungen, Anfragen und Einsendungen 
betreffen K u 1 t u r s c h a d e n a u f G r u n d n i c h t p a r a s i t a r e r U r -
s a c  h e n. Hierfiir seien nachfolgend drei Beispiele genannt: Der Einsatz von CCC 
als Stauchemittel ist seit Jahren bei Poinsett ia pulcherr ima eine allgemein ge
brauchliche MaBnahme, die nach den Kulturanweisungen der Jungpflanzenfirmen 
vorgenommen wird. Bisher traten hierbei, von Einzelfallen abgesehen, in denen 
nachweisbar Anwendungsfehler vorlagen, keine Pflanzenschaden auf. Die im 

10• 
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September und Oktober des Berichtsjahres in praktisch allen Poinsettien
Betrieben zu beobachtenden Blattschiiden in Form von V e r  g i 1 b u n g  e n  und 
B 1 a t  t r a n d  n e k r o s e  n lieBen sich eindeutig auf die CCC-Anwendung in Ver
bindung mit dem Witterungsablauf zuruckfilhren. Die hohe Transpirations
leistung der Pflanzen hatte eine zu rasche CCC-Aufnahme zur Folge. 

(H. U n  t e r  E c k e r ,  KA). 

Eine Baumschule, die Geholzstecklinge unter Spruhnebel zur Bewurzelung bringt, 
muBte im folgenden Jahre bei den einjiihrigen Pflanzen von Hibiscus, Erica 

carnea, Corylopsis, Taxus u. a. hohe Verluste infolge Pilzbefalls und Erweichung 
des Stammgrundes hinnehmen. Die an die konstante Luftfeuchtigkeit im Ver
mehrungsraum gewohnten Stecklinge waren offenbar in Rinde und Holz zu weich 
und unter den hiirteren Bedingungen im Kalthaus fur R i n d e  n - und 
W u r z  e 1 p i  1 z e mehrerer Arten anfallig. Hierbei kam es z. B. an Hibiscus zu 
Totalschaden. Der Fall zeigt, daB neuartige, durch die Technik ermoglichte An
zuchtsmaBnahmen unbedingt auch eine sinnvolle Anpassung bei der Kultur
filhrung erfordern. 

An Freilandnelken (Wolfach) traten uber Winter in groBerem AusmaB F e  1 d
m a u  s schiiden auf. Wi:ihrend 20 10/o des Bestandes direkt uber dem Wurzelhals 
abgefressen wurden, haben die Mi:iuse bei 80 0/o nur die jungen Blatter zerstort. 
Ausgestreute M-Koder wurden von den Tieren nicht angenommen. Dagegen war 
das anschliefiende Auslegen von Castrixkornern in die Mauslocher erfolgreich. 
Die Bekiimpfung von S p i n n  m i  l b  e n  an Chrysanthemen hat sich in einem 
Versuch bei 25 Sorten durch eine einmalige Spritzung mit Nuvacron bzw. drei
malige Behandlung mit Folimat als sehr wirksam erwiesen und keinerlei Blatt
schiiden verursacht (Freiburg). 

Mehrfach erlitten Zierpflanzen unter Glas Schiiden durch S p r i n g s  c h w ii n z e 
(Hochburg, Offenburg). Dabei wurden die Knollen von Treibgladiolen an der 
Knollenbasis ausgefressen, was zu einem Verlust von etwa 15 0/o des Bestandes 
durch Vertrocknen von Trieb und Blute filhrte. (FR). 

12.5. Biologische Schadlingsbekampfung 

a) B i o  1 o g i s  c h e  B e k  ii m p f un g d e  r S a n  - J o s e  - S c  h i  1 d 1 a u  s ( S J S )

Die Zucht des San-Jose-Schildlaus-Parasiten Prospaltella perniciosi im Insek
tarium wurde letztmalig im Jahre 1969 vorgenommen. Im Fruhjahr und Sommer 
1969 wurden noch einmal uber 3 Millionen Parasiten in SJS-Befallsgebieten der 
Kreise Buhl und Heidelberg ausgesetzt. In den ProspalteHa-Freilassungsgebieten 
Nord- und Sudbadens sowie Nordwurttembergs sind nun uberall Prospaltella 

anzutreffen, so daB eine kunstliche Massenvermehrung in Zukunft unterbleiben 
kann. Die verschiedenen, auch im Berichtsjahr angewandten Untersuchungs
methoden (Klopfen, visuelle Beobachtung, Leimtafeln, Winter-Einstellproben) 
filhrten zu diesem Ergebnis. 

Es ist vorgesehen, die Freilanduntersuchungen uber die Verbreitung und Ver
mehrung der eingeburgerten Parasiten weiterzufilhren. Auch sollen nach Bedarf 
Dbertragungen von Freilandparasiten aus den seitherigen Freilassungsgebieten 
in weitere SJS-Vordringungsgebiete vorgenommen werden, wozu eine stete 
Beobachtung und Uberwachung der Befallsgebiete Voraussetzung ist. 
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K u r z e Z u s a m m e n f a s s u n g d e r b i s h e r i g e n E r g e b n i s s e : Die 
zehnjiihrigen Untersuchungen von 1959 bis 1969 iiber die Zusammensetzung der 
SJS-Parasitenfauna in den ProspaLtella-Aussetzgebieten Baden-Wiirttembergs 
zeigten ein Ansteigen des Prospaltella-Anteils auf Aussetzbiiumen von 27,2 °/o auf 
96,9 '°/o und auf Nachbarbiiumen von 15,2 °/o auf 97,9 10/o. Seit drei Jahren macht
der Anteil von Prospaltella auf Aussetz- und Nachbarbiiumen konstant iiber 95 °/o 
der Parasitenfauna aus, d. h. Prospaltella ist praktisch nur noch der einzige bio
logische Begrenzungsfaktor der SJS. Dies veranschaulichen auch die Prospaltella
Parasitierungswerte, die sich seit drei Jahren im Durchschnitt in der Niihe von 
33 °/o bewegen. 

Die E n t w i c k 1 u n g d e r P a r a s i t i e r u n g s w e r t e der verschiedenen 
Prospaltella-Provenienzen in gewissen Zeitabstiinden macht die Parasitierungs
tendenz deutlich: Ein langsamer, aber stetiger Anstieg. Die Auswirkungen des 
Parasitenbefalls sind im Freiland deutlich zu spiiren, wenn auch bislang noch 
nicht exakt zu erfassen (s. nachfolgende Tabelle). 

Parasitierung der SJS durch Prospaltella perniciosi im Heidelberger Gebiet 

Jahr der Durchschnittliche SJS-Parasitierung durch ProspaUeUa 
Parasiten- perniciosi auf Aussetz- und Nachbarbaumen in % · 
freilassung im Aussetzjahr nach 3 Jahren nach 6 Jahren nach 9 Jahren 

1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

2,3 
12,1 
12,1 
10,8 

9,8 
19,5 
10,5 
42,8 (!) 

19,6 
5,9 

b) A p f e l w i c k l e r z u c h t

1,5 35,4 51,3 
21,9 40,9 42,1 
13,6 19,3 (8 Jahre: 32,9) 
25,5 33,7 
28,8 30,7 
28,7 (5 Jahre: 48,6) 
26,5 
26,4 

Der weitere Aufbau der Zucht des Apfelwicklers (Laspeyresia [Cydia] pomonella) 
ging gut voran. Mit Hilfe von Bundeszuschilssen wurde die zur Massenzucht not
wendige Erstausstattung an Materialien und Geriiten angeschafft. Die Anlauf
schwierigkeiten konnten damit iiberwunden werden. Intensive Laboratoriums
versuche iiber Entwicklungsgeschwindigkeit, Niihrmedien- und Diapausefragen, 
Lagerungsmoglichkeiten und rationelle Arbeitsverfahren erbrachten wichtige 
Hinweise fiir die Weiterfiihrung der Zucht. Zusiitzliche Anregungen gaben das 
4. Internationale Symposium filr integrierte Bekiimpfung in Obstanlagen in 
Avignon vom 9. bis 12. September 1969 und das Treffen der Arbeitsgruppe
,,Genetic control of Carpocapsa pomonella" der 0.I.L.B. (Organisation Inter
nationale de Lutte biologique) vom 15. bis 16. Dezember 1969 in Wiidenswil und
Nyon (Schweiz).
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c) Ra u b m ilben z u c h t e n
Die Vorarbeiten fur die Aufnahme von eigenen Ra u b  m i  1 b e  n zuchten zur 
Bekampfung von Spinnmilben in Gewachshausern und in Obstanlagen wurden 
weiter vorangetrieben. Die eigentlichen Massenzuchten konnen anlaufen, sobald 
der Zuchtraum fiir die Spinnmilben-Wirtspflanzen installiert ist. 

(G. N e u  f f  e r ,  LA). 

12.6. Integrierter Pflanzenschutz 

Nachdem im vorausgegangenen Jahre (1968) ein Beratungsversuch erfolgreich 
abgeschlossen wurde, sind 1969 die Bemilhungen um die Durchfiihrung dieser 
Beratung au£ breiterer Basis verstarkt warden. 

(a) Zu diesem Zweck wurde die eigene Beratungstii.tigkeit (1968 200 ha Erwerbs
apfelanlagen) eingeschrankt und dafiir mit der Ausbildung von Pflanzenschutz
beratern begonnen, die in Zukunft die Uberwachung integriert behandelter Obst
anlagen ilbernehmen sollen. Die Ausbildung umfal3te die individuelle Unter
weisung von jeweils zwei bis drei Beratern au£ den Kontrollfahrten sowie
Vortrii.ge und praktischen Unterricht vor einem grofleren Kreis.
Schon jetzt sind einzelne Pflanzenschutzberater und Betriebsleiter imstande, 
weitgehend selbstandig zu arbeiten. Die 1968 von der Landesanstalt fiir Pflanzen
schutz herausgegebene ,,Anleitung zum integrierten Pflanzenschutz im Apfelbau" 
hat sich dabei als unentbehrliches Hilfsmittel erwiesen. 

(b) Der Betriebsleiter der seit 1957 sehr intensiv betreuten und seit 1959 integriert
behandelten 50 ha grol3en Anlage in Kirchheim a. Neckar ist inzwischen ebenfalls
in der Lage, die fiir eine integrierte Behandlung notigen Entscheidungen selber
zu treffen. Deshalb ist die Versuchstii.tigkeit in die Obstanlage ,,Nippenburg" bei
Schwieberdingen verlegt worden. Dort steht,_wie seither in Kirchheim, eine von
der normalen Behandlung ausgeschlossene Versuchsparzelle mit 200 Bii.umen zur
Verfiigung.

(c) Im Berichtsjahre wurden dort zwei Versuche angelegt: der eine zum Thema
( S c h o  r f - ) Fungizidanwendung und S p i n n  m i  1 b e n  vermehrung, der andere
zur Prilfung des Wirkungsspektrums von Insektiziden bezilglich ihrer Tauglich,.
keit fiir den integrierten Pflanzenschutz. Aul3er den gewilnschten Informationen
ilber die Sofortwirkung der Mittel erbrachte der Insektizidversuch ein inter
essantes Nebenergebnis: Im Herbst wurde auf den nur im Frilhsommer einmal
gespritzten Baumen eine im Vergleich zu Unbehandelt sehr starke Spinnmilben
vermehrung beobachtet, mit signifikanten Unterschieden zwischen den einzelnen
Versuchsparzellen. Nii.chstes Jahr (1970) soll diesem nicht ganz ilberraschenden
Phii.nomen weiter nachgegangen werden.
Andere Mittelprilfversuche, u. a� ein Metasystox-Konzentrationsversuch, fanden 
au£ einigen vorher ganz unbehandelten Hochstiimmen statt. Die Ergebnisse 
lieferten Anhaltspunkte ilber die Anderung des Wirkungsspektrums mit der 
Konzentration. 

(d) Im Frilhjahr wurde in einem Teil der Anlage ,,Nippenburg" ein starker Befall
durch die A p f e 1 g r  a s  1 a u  s (Rhopalosiphum insertum) festgestellt. Die Blatt-
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lauszahlen stiegen in drei Wochen auf das lOOfache der bisher angenommenen 
wirtschaftlichen Schadensschwelle. Obwohl die Friichte noch nicht geschiidigt 
waren, muBte aus Sicherheitsgriinden auf dem groBten Teil der betroffenen 
Fliiche eingegriffen werden. Gleichzeitig war aber auch eine sehr groBe Anzahl 
van Priidatoren und Parasiten vorhanden, die durch eine konventionelle Be
kiimpfungsmaBnahme mitvernichtet warden wiiren. Deshalb wurde versucht, mit 
verschiedenen, unter der anerkannten Dosierung liegenden Konzentrationen van 
Metasystox den Blattlausbefall zu reduzieren. 

Die Spritzung erfolgte am Abend, also auBerhalb der Aktivitiitsperiode der zu 
schonenden Insekten. Es zeigte sich, daB schon ein Fiinftel der Normalkonzen
tration geniigte, um 98 0/o derBlattliiuse abzutoten. Niitzlinge und Bienen wurden 
nicht merklich geschiidigt. Trotz der durch Nahrungsmangel bedingten all
miihlichen Abwanderung der Blattlausfeinde blieben geniigend iibrig, um die 
gefahrliche A p h i s p o m i und vor allem D y s a p h i s p l a n t a g i n e a in 
Schach zu halten. Die Quantitiit und Qualitiit der Apfel, auch der am stiirksten 
verlausten Biiume der unbehandelten Vergleichsparzelle, waren nicht beein
triichtigt warden. 

Dieses Beispiel aus der Beratungspraxis zeigt, daB der Mangel an spezifisch 
wirkenden Insektiziden bis zu einem gewissen Grade auch durch Anderung der 
Anwendungskonzentration breiter wirkender Mittel kompensiert werden kann. 
AuBerdem wurde deutlich, daB die z. Z. giiltigen Schadensschwellen in dem MaBe 
priizisiert werden konnen, in dem unsere Erfahrungen mit ungestorten Schiidlings
gradationen wachsen. 

(e) Die 1968 angefangenen ,,reduzierten Schorfspritzfolgen" bei etwa 50 Ar ,Cox
Orange Renette' enthielten auch im Berichtsjahr ohne Nachteile fiir die Qualitiit
der Ernte wieder drei Spritzungen weniger als der restliche, integriert behandelte
Teil der Anlage. Durch Anwendung meteorologischer MeBgeriite liiBt sich ver
mutlich die Zahl der Schorfspritzungen noch weiter verringern.

(f) Die Versuche iiber den EinfluB der Schorffungizide und Insektizide auf die
Spinnmilbenvermehrung wurden im Freiland und im Laboratorium fortgesetzt.
In allen Fallen wurden Proben van Pflanzenmaterial entnommen zur Uber
priifung der durch die Spritzmitteleinwirkungen verursachten stofflichen Ver
iinderungen. Analysenmethode ist die Diinnschichtchromatographie (DC}, ergiinzt
durch Stickstoffbestimmungen nach K j e 1 d a h  1. Wiihrend qualitative Unter
suchungen mit der DC keine Schwierigkeiten mehr bereiten, konnte mit der
quantitativen Auswertung der Chromatogramme erst im Herbst begonnen
werden.

(g) Bei der Laboratoriumszucht von A d ox op h y e s r e t i c u l an a sind die
zeitweilig aufgetretenen Schwierigkeiten iiberwunden. Das kiinstliche Niihr
substrat und die iibrigen Zuchtbedingungen wurden soweit verbessert, daB die 
vorgesehenen Untersuchungen der Parasitenfauna und die Aufstellung von ,, life
tables" dieses Wicklers 1970 beginnen konnen.

(h) Varn 28. bis 30. 4. 1969 fand in Wiirzburg ein Arbeitstreffen fiir die Inter
essenten fiir integrierten Pflanzenschutz in der Bundesrepublik statt (26 Teil-
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nehmer). Ein Schreiben, das die Teilnehmer dieses Treffens an die Biologische 
Bundesanstalt richteten, gab den AnstoB fiir die inzwischen vom Deutschen 
Pflanzenschutzdienst beschlossene Prilfung von Pflanzenschutzmitteln bezilglich 
ihrer Wirkung auf Niltzlinge und ihrer Forderung von Schadlingen, mit der 1970 
an sechs Prilfstellen begonnen werden soll. (H. S t e i n e r ,  LA). 

12.7. Vorratsschutz 

Zur Bekampfung von S t  a 11 f 1 i e g e n  , bei denen nach Einsatz von Tugon, 
Nexion und Muscaron die Wirkung ausblieb, wurde das Mittel Obstabil mit 1 g/m2 

erfolgreich verwendet. Die Abtotung war nach sechs Stunden vollkommen und 
hielt ilber zehn Wochen an (Wolfach). In einem anderen Fall betrug die Dauer
wirkung nur etwa 17 Tage (Villingen). - Gegen Ka s e  f 1 i e g e n  in Raucher
kammern erreichten qie Vapona-Strips eine 6 bis 8 _Wochen lange Befallsfreiheit. 
An den Fleischwaren wurde dabei keine geschmackliche Beeintrachtigung fest
gestellt (Wolfach). 

Bei -Oberlagerung von Getreidevorraten infolge schleppenden Absatzes in 
kleineren Milhlenbetrieben und Genossenschaften gab es wegen mangelnder 
Uberwachung mehrfach Befall durch G e t  r e i d  e p 1 a t  t k a f e r  und Ko r n  -
m o t t e. In einem Falle kam es zu einer Massenvermehrung von M e h I m i I b e n. 
Die Beratung im hauswirtschaftlichen Vorratsschutz ist infolge der baulichen und 
technischen Verbesserungen in den Landhaushalten betrachtlich zurilckgegangen. 
Demgegenilber nehmen die Anfragen uber Lastlinge zu. 1969 kam es nach dem 
nassen Fruhjahr von August ah zu einem star ken Auftreten von B 1 a s  e n  f u B, 

B o h r f l ieg e und Kr i e b e l m il cke n ,  die in groBen Mengen in die Woh
nungen auf dem Lande und in Stadtrandbezirken eindrangen und durch ihre 
Massen an Deeken und Wanden beunruhigten. - Wenige Wochen spater waren 
es die E s s i g  f 1 i e g e n ,  die sich an dem verbreitet vorhandenen Fallobst ver
mehrten und ebenfalls lastig wurden. 

Zu der in jedem Jahr auf dem Wohlstandsrasen auftretenden G r a s  m i  1 b e  
(Bryobia haustor), kam 1969 zusatzlich eine ungewohnliche Belastigung der 
Gartenbesitzer durch die He r b s t  m i  1 b e  (Trombicula autumnalis), auch 
E r  n t e m  i 1 b e genannt. Diese Milbenart verursachte schmerzhafte Stiche und 
Entzilndungen. Da eine Bekampfung an den Geholzen der Privatgiirten kaum 
moglich ist, wurde die Benutzung von Repellents angeraten. 

(E. Ha u s  r a t  h , FR). 
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1. Pflanzenschutzamt Franldurt a. M.

Dlenstherr: Land- und Forstwirtschaftskammer Hessen-Nassau 

Dlenstbereich: Hessen-Nassau 
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Tel. (0611) 772454 und 773448 

Leiter: Oberlandw.-Aat Dr. Walter K a i s e r 

1. Oberbllck

Die Witterung des Jahres 1969 war in der ersten Jahreshiilfte zu kiihl und relativ 
feucht und in der zweiten Hiilfte im allgemeinen warmer und zu trocken, mit 
Ausnahme des Monats August. Die erste Hiilfte des Erntemonats August war noch 
trocken, in der zweiten fielen langandauernde und ausgiebige Niederschliige. Die 
Witterungsdaten der einzelnen Monate zeigt die folgende Ubersicht. 

W i t t e run g 19 6 9  

(gemessen in Frankfurt am Main-Stadt) 

Te m p e ratur  Nied e rschla g 

Abweichung 
M o n a ts u m schla g 

Monatsmittel in 0/o des 
vom Normalwert in mm Normalwertes 

Januar 2,4 + 2,1 30,8 70 

Februar -0,5 -2,4 50,9 71 

Marz 3,8 -1,6 57,0 143 

April 9,3 -0,7 51,6 133 

Mai 15,2 + 0,8 71,9 156 

Juni 16,4 -1,7 70,1 123 

Juli 21,0 + 1,8 26,4 42 

August 18,4 0,0 104,6 152 

September 15,4 + 0,5 15,1 30 

Oktober 10,6 + 1,0 5,1 9 

November 6,4 + 1,2 54,2 110 

Dezember -2,7 -4,3 24,0 45 

561,7 90,3 

Die Frilhjahrsbestellung wurde durch Kiilte und Nii.sse besonders in Gebieten mit 
schwereren Boden stark verzogert. Sie begann nur stellenweise schon im Marz, 
mul3te aber meist wieder unterbrochen werden. Das Wintergetreide begriinte und 
bestockte sich erst wiihrend einer Schi:inwetterperiode Anfang Mai. 

Im April sind an mehreren Stellen im Wintergetreide Schiiden durch die B r a c h -
f 1 i e g e sichtbar geworden. In wenigen Fallen war Umbruch und Neubestellung 
erforderlich. Auf Sommergetreideschliigen wurde verschiedentlich schlechtes 
Auflaufen beobachtet. Es ist Grund zu der Annahme vorhanden, dal3 es sich dabei 
um K e i m  s c h ii d i g  u n g e n  gehandelt hat, die bei der kiinstlichen Trocknung 
im Vorjahre entstanden sind. Durch die meist kilhle und iiberwiegend feuchte 
Witterung im Mai haben alle Getreidearten den Entwicklungsriickstand aufgeholt. 
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Im Juni zeigte sich an Winterweizen mittelmaBiger und an Gerste ortlich starkerer 
M e  h 1 t a u  befall. Versuche zur chemischen Bekampfung des Getreidemehltaues 
wurden uberwiegend positiv beurteilt. Andere Getreidekrankheiten wie 
F u s a r i u m , H a 1 m b r u c h k r a n k h e i t , F 1 u g b r a n d an Gerste, W eizen 
und Hafer, B r a u n  s p e 1 z i g k e i t  und andere erlangten nur geringe Be
deutung. Soweit die Getreideernte vor der Schlechtwetterperiode im August nicht 
geborgen werden konnte, gab es, namentlich in Mittelgebirgslagen, noch empfind
liche A u s w u c h s schaden. 
Die F r  i t  f 1 i e g e n schaden an Mais erreichten nicht die Vorjahrsstarke. Ebenso 
wie die Hauptgetreidearten im J uni war der Mais im August von B 1 a t t 1 a u  s e n  
aufierordentlich stark befallen. Zu dieser Zeit wurden B 1 a s  e n  f ii B e ,  die in 
dichten Schwarmen auftraten, im Freiland und auch in Wohnungen lastig. Der 
Flug des M a i s  z ii n s 1 e r  s wurde durch die warme Witterung der zweiten Juli
halfte begunstigt. Der Hohepunkt des Fluges war im Hauptbefallsgebiet des 
Kreises GroB Gerau am 18. 7. In diesem Gebiet wurde im August festgestellt, daB 
80 °/o der Maispflanzen befallen waren. Offenbar in Zusammenhang mit der Aus
weitung des Kornermaisanbaues hat sich das Maiszunslerauftreten auch auf 
andere Kreisgebiete der Rhein-Main-Ebene und der Wetterau ausgedehnt. 
Fruhgesate Zucker- und Futterruben liefen unter EinfluB der nafikalten Witterung 
sehr zogernd auf. Haufig kam der F 1 u g h  a f e r  fruher zum Vorschein und 
mufite vor dem Auflaufen der Ruben mit Gramoxone beki:impft werden. Die Flug
haferbekampfung gestaltete sich nach dem Auflaufen der Ruben wesentlich 
schwieriger, weil ein anerkanntes Nachauflaufbekampfungsmittel fur den Ruben
bau noch fehlt. Nach dem Auflaufen hatten die Ruben vereinzelt unter W u r z e l
b r a n d  und M o o s  k n  o p  f k a f e r  und ortlich starker unter S c h n e c k  e n  -
fraB zu leiden. In der ersten Maihalfte wurden viele Rubenbestande an einigen 
Tagen mit Temperaturen uber 30 ° C und relativer Luftfeuchte von nur 30 '0/o 
nach Behandlung mit Herbiziden, vor allem durch Pyramin und Phenmedipham, 
deutlich geschockt. In einigen Fallen, besonders auf leichteren Boden, oder nach 
Verabreichung der gesamten Dilngergabe zur Bestellung, war Umbruch erforder
lich. Es ist kaum damit zu rechnen, daB sich derart ungunstige Konstellationen 
wiederhoien werden. Die Spritzungen gegen die R ii b e n  f 1 i e g e konnten im 
Berichtsjahre mit der Blattlausbekampfung kombiniert werden, weil die 
S c h w a r z e  R u b e n b l a t t l a u s  14 Tage spater als gewohnlich von den 
Winterwirten abgeflogen war. Der Schwerpunkt des Rubenfliegenbefalls lag in 
der Wetterau und im Vordertaunus. Die ersten Symptome der V i  r o s e  n V e r  -
g i 1 b u n g  der Ruben wurden erst Ende Juli festgestellt. Auch im August wurde 
nur geringer Herd- bzw. Einzelpflanzenbefall festgestellt, soweit Spritzungen 
gegen Blattlause vorgenommen worden waren. Der Vergilbungsbefall war auch 
am Ende der Vegetationsperiode noch sehr unterschiedlich. Im Durchschnitt lag 
der Befall bei Zuckerruben bei 17 °/o und bei Futterruben bei 25 ·0/o. Diese Befalls
starke stellte sich jedoch erst Ende September ein. 
An Kartoffeln sind, besonders an der So rte ,Rheinhort', B 1 at t v e r g i 1 b u n g e n  
beobachtet worden. Als Ursache wurde neben den extre::nen Witterungs
bedingungen Ka I i m a n g e 1 und eine sortenspezifische Geneigtheit zur Aus
bildung von Blattvergilbungen angenommen. Die Sorte ,Rheinhort' war davon 
besonders betroffen. 
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Das Auftreten des Ka r t  o f f  e I k a f e r  s ist im allgemeinen gering bis mittel
maflig gewesen. Die Kr a u t  f a  u I e (Phytophthora) der Kartoffel ist im Juli an 
friihen und mittelfriihen Sorten nur geringfiigig aufgetreten. Erst gegen Ende 
August hat sich die Krankheit an Spatsorten starker gezeigt. Dagegen wurde die 
A I t e r n a r i a - F a  u I e an den Blattern der KartoUelstauden schon sehr friih 
beobachtet. Ihr Auftreten hat sich bis zum August hin laufend verstarkt. Zu 
starkerem Kn o 11 e n  f a  u I e befall (Phytophthora) ist es bei der Sorte ,Clivia' 
und anderen gekommen. 
Im zeitigen Friihjahr wurde haufig an Anzuchten von Gemiisepflanzen unter Glas, 
hauptsachlich an Salatpflanzen, Symptome beobachtet, wie sie von S a I z -
s c h a d  e n  bekannt sind. Die Schaden zeigten sich sowohl auf betriebseigenen 
Erden als auch bei Verwendung von TKS 1. Als Ursache wurde eine Disharmonie 
von Diingung und Temperatur vermutet. Im Freiland entstanden im Verlauf der 
niederschlagsreichen Friihjahrsmonate allgemein gri:iBere Schiiden durch 
S c h n e c k e n  frafl. Alle G e m  ii s e f Ii e g e n  arten traten verspiitet auf. Die 
Ko h If Ii e g e verursachte aber noch im Mai an ungeschiitzten Bestanden 
Schad.en bis zu 70 0/o. Wahrend in der Kohlfliegenbekampfung alle Verfahren 
gute Erfolge brachten, versagte bei der Bekiimpfung der Z w i e b e If Ii e g e die 
Saatgutinkrustierung mit Dieldrin. Da es sich hierbei um ein bewahrtes Verfahren 
handelt, werden Resistenzerscheinungen vermutet. Die Schaden durch Gemiise
fliegen erstreckten sich bis in den Monat Juni. 
Wie sehr viele andere Gewachse batten auch Gemiisepflanzen ab Juni stark unter 
B I a t  t l a  u s  befall zu leiden. Unerwartet grofl waren Schiiden durch die 1. Gene
ration der Ko h I e u I e. Fiir das Friihgemiise muflten haufig Spritzungen mit 
Mevinphos empfohlen werden. Der G e m  ii s e - und Kohl e u I e n  befall blieb 
aber im allgemeinen mittelmaflig. An Gewachshaustomaten wurde vielfach die 
sog. G r  ii n k r a g e  n k r a n k h  e i t  festgestellt. Zurn Auftreten der P h y t o p  h -
t h o r a - F a  u I e an Freilandtomaten kam es zunachst im August und spiiter 
<lurch anhaltende Nebellage Anfang Oktober. 
Im Sommer gab es auch im Gemiisebau Schaden <lurch T h  r i p s  befall, von dem 
neben Sellerie vor allem Lauch betroffen war. Durch die feuchte Witterung im 
August sind einige Pilzkrankheiten sehr begiinstigt worden, z. B. der F a  Is c h  e 
M e  h It a u  an Salat und Zwiebeln und S a  I a t  f a  u I e n. 
Die Besiedlung der Obstarten durch BI a t  t l a  u s e  vollzog sich im Friihjahr nur 
zi:igernd; sie war dafiir in den Sommermonaten ziemlich stark. Die J o h a n n  i s  -
b e e r  b I a s  e n  l a  u s  ist sehr zeitig und relativ stark aufgetreten. Der Befall 
durch den A p f e Im e h  It a u  verursachte im April an Jungtrieben verbreitet 
Blattfall, im weiteren Verlauf ging er jedoch fast vi:illig zuriick. Die Kr a u s e  1-
k r a n k h  e i t  des Pfirsichs war ziemlich stark vertreten. Die S c h o  r f infektion 
an Kernobst erreichte im Juni und August ihren Hohepunkt. Der Befall war im 
ganzen mittelmiiflig. Erstmals wurde die V i  r o s e S t a m m  n a r b i g  k e i t  des 
Apfels (apple stem pitting) an Typ IV festgestellt. Es waren etwa 60 Baume in 
einer 5- bis 6jahrigen Anlage befallen. Das Institut fiir Obstkrankheiten der 
Biologischen Bundesanstalt in Heidelberg befaflt sich mit dieser Angelegenheit. 
Auffallend stark trat die S c h w a r z e  Ki r s c h e n  b 1 a t  t I a u  s an Siifl- und 
Sauerkirschen auf. Die Jahrestriebe verkriippelten grofltenteils und die Friichte 
wurden verschmutzt. Die Vermadung der Kirschen betrug in ungeschiitzten 
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Anlagen 40 bis 60 <0/o. A p f e 1 w i c k  1 e r  und die 2. Generation des P f 1 a u  m e n  -
w i c k  1 e r  s flogen sehr zahlreich. Entsprechend stark war auch die Vermadung 
der Frilchte. Zur erfolgreichen Bekampfung des Apfelwicklers waren 4 Spritzun
gen erforderlich. 
An Sauer- und SilBkirschenbaumen kam es verbreitet wieder zu vorzeitigem 
Laubfall infolge Befalls durch die S p r ii h f 1 e c k  e n  k r a n k  h e  i t. Im Erdbeer
anbau entstanden am Ende der Ernte Ausfalle durch die B o t ry t i s  - F a  u 1 e 
an Frilchten. 
Im Jahre 1969 traten vornehmlich Pilzkrankheiten an Zierpflanzenkulturen 
starker schadigend in Erscheinung. 
Bei Poinsettien (Euphorbia [Poinsettia] pulcherrima) trat mit teils hohen Ver
lusten (bis 60 0/o) eine S t e n  g e 1 g r  u n d f a  u 1 e ,  verursacht durch R h  i z o c -
to n i a so l a  n i, und eine Wu r z  e 1 f a  u 1 e , verursacht durch P y  t h i  um sp., 
auf. Die Verluste waren da am hochsten, wo beide Krankheiten im Bestand 
auftraten. Das Auftreten wurde vornehmlich an der Sorte ,Eckes Point' beob
achtet. P e n i c i l l ium co rym b ife rum wurde an Iris hollandica ,Wedgwood' 
in Verbindung mit der bekannten Zwiebelfaule bei frisch importierten als auch 
bei gepflanzten Zwiebeln in beachtlichem AusmaB festgestellt. In Einzelfallen 
traten gr6Bere Verluste durch V e r t  i c i l l  i um d a h l i a  e an Chrysanthemen, 
A s  c o c h y t a  c h r y s a n t  h em i an Chrysanthemen, Fu s a r i um o x y -
s p o rum an Lilium speciosum rubrum, P h y to p h t h o r  a c a c to rum an 
Viola wittrockiana, Fu s a r i um ox y s po rum an Callistephus chinensis auf. 
Verbreitet wurde im Sommer die Wi r t  e 1 p i  1 z w e  1 k e (Verticillium dahliae)
an verschiedenen Ziergeholzen wie Catalpa sp., Berberis spp., Acer spp., Cotinus 
sp. und Rosa sp. beobachtet. 

2. Organisation und Personalverhaltnisse

Der Hessische Landtag hat am 22. 7. 1969 das Gesetzt ilber die Auflosung der 
Land- und Forstwirtschaftskammern Hessen-Nassau und Kurhessen und die Mit
wirkung des Berufsstandes bei der Forderung der Landwirtschaft beschlossen. 
Dieses Gesetzt tritt nach Ablauf des Berichtsjahres am 1. Januar 1970 in Kraft. 
Nach diesem Termin wird das Pflanzenschutzamt als selbstandige Dienststelle im 
Rahmen des neuzugrilndenden Landesamtes filr Landwirtschaft fortbestehen. 
Mit dieser Neuregelung werden auch einige organisatorische Veranderungen 
verbunden sein. 
Der P e r s o n  a 1 s t a n d  des Pflanzenschutzamtes hat sich durch natilrlichen 
Abgang und Veranderungen um einige Stellen verringert. Er betrug am 
31. Dezember 1969 im einzelnen:

Insgesamt 
davon beamtet 
auf Bundesmittel 

Pflanzenschutz
berater und

Referenten Sachbe- technischerDienst V
t 

erwa
d

�-
t Arbeiter Insg
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3. Ausbildung von Fachkraften filr den Pflanzenschutz

Im Rahmen einer einwochigen A rb e it s t a g u n  g auf dem Eichhof bei Bad
Hersfeld wurden die Pflanzenschutzberater der beiden Pflanzenschutzamter
Frankfurt und Kassel <lurch Referate und Aussprachen mit anstehenden Pro
blemen vertraut gemacht. Neben einigen obst- und gemiisebaulichen Fragen lag
der Schwerpunkt des Programms auf spezielleren Problemen der chemischen
Unkraut- und Ungrasbekampfung im Obst-, Gemiise- und Ackerbau.
Dank der Zuweisung entsprechender Mittel des Hessischen Ministeriums fiir
Landwirtschaft und Forsten war es auch 1969 moglich, eine L e h r  f a  h r t  fiir
die weitere Aus- und Fortbildung der Pflanzenschutzberater durchzufiihren. Diese
Fahrt fiihrte in der Zeit vom 30. 6. bis 5. 7. 1969 nach Rheinland-Pfalz, dem
Saarland und in den angrenzenden franzosischen Raum sowie nach Luxemburg.
Beteiligt waren 30 Bedienstete der beiden Pflanzenschutzamter Frankfurt und
Kassel, darunter 23 Pflanzenschutzberater. Zunachst wurde die neugeschaffene
Vermarktungszentrale fiir den Gemiisebau im Rhein-Main-Gebiet in Griesheim
b. Darmstadt besichtigt. Daran anschlieBend wurden im Gebiet des Landes
pflanzenschutzamtes in Mainz in Betrieben Pflanzenschutzversuche besprochen.
Es handelte sich hierbei sowohl um landwirtschaftliche als auch um garten
bauliche und obstbauliche Versuche und Objekte. Der Besuch im Saargebiet war
von dem dortigen Pflanzenschutzamt Saarbriicken gestaltet worden. Im Vorder
grunde stand hier neben einigen sehr interessanten Unterglasbetrieben die sehr
umfangreiche Pflanzenbeschautatigkeit, die sich aus der Grenzlage ergibt.
Die Pflanzenschutzberater wurden bezirksweise anhand der Au13enversuche iiber
Wirkung und Bedeutung neuer Pflanzenschutzmittel orientiert.
Die S c  h u 1 u n g e n  fiir Pflanzenschutzwarte, soweit solche noch vorhanden sind,
gingen zahlenma13ig zuriick. Die Landwirte fiihren heute die Pflanzenschutz
arbeiten weitgehend selbst durch. Fur diesen Personenkreis wurden ebenfalls
zwei viertagige L e h r  g a n g  e im Landschulheim Hasselborn/Kr. Wetzlar
abgehalten.
Nach Ubereinkunft mit der Gesundheitsbehorde wurden S c  h u 1 u n g e n  zur
Vorbereitung auf die Priifung zwecks Erlangung der Erlaubnis zum Vertrieb
giftiger Pflanzenschutzmittel durchgefiihrt. An diesen Kursen nehmen Genossen
schaftsbeauftragte, Landhandler, Pflanzenschutzwarte, Schadlingsbekampfer und
Lohnunternehmer teil. Die erfolgreiche Teilnahme wird am Ende der Schulung
durch eine Priifung bescheinigt.
Im Rahmen der Technischen Hilfe fiir Entwicklungslander waren wahrend der
Sommermonate dem Pflanzenschutzamt 2 Herren zur weiteren A u s  b i  1 d u n g
zugeteilt. Die beiden Herren kamen aus dem Sudan und aus Kambodscha.

( K. K ii t h e). 

4. Tagungen und Besuche

Die Referenten des Pflanzenschutzamtes haben im Berichtsjahr z. T. unter 
Erstattung von Referaten an folgenden Tagungen teilgenommen: 

a) T a g u n g e n m i  t v o r w i e g e n d 1 a n d w i r t s c h a f t 1 i c h e n T h e m e n
Tagung bei der Firma Schering AG am 14. und 15. 1. 1969 ilber Fragen der Unkraut
bekampfung in Rilben (Phenmedipham) in Berlin.
Wintertagung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft am 16.1.1969 in Wiesbaden.

11 
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Erfahrungsaustausch ilber die Bekampfung von Krankheiten und Schadlingen im 
Rilbenbau am 27. und 28.1.1969 in Worms. 
Tagung ilber Unkrautbekampfung im Grilnland mit Ortsbesichtigungen im Reg.-Bez. 
Landshut/Bayern am 20. und 21. 5. 1969. 
Unkrauttagung der Badischen Anilin- & Soda-Fabrik AG in Limburgerhof/Pfalz am 
13.5.1969. 
Tagung der Arbeitsgemeinschaft Zuckerrilben am 28. 5. 1969 in Worms. 
Tagung des Pflanzenschutzausschusses der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft in 
Neustadt/Weinstra.13e am 29. und 30.5.1969. 
Gemeinsame Tagungen der Bauerlichen Hauptgenossenschaft und der Badischen 
Anilin- & Soda-Fabrik im Januar an verschiedenen Orten. 
Tagung ilber die Bekampfung des Maiszilnslers in Achern/Schwarzwald am 5. 12. 1969. 
Tagungen und Versuchsbesichtigung mit Industriefirmen am 3. und 19.6.1969. 

b) Ta g u n g e n  m i t  g e m il s e -, o b s t- u n d  g a r t e n b a uli c h e n
Th e m e n

Tagung des Beraterringes fur Erwerbsobstbau der Land- und Forstwirtschaftskammern 
am 12. 2. 1969 in Kriftel. 
Tagung der Biologischen Bundesanstalt fur die Referenten fur Obstbau bei den 
Pflanzenschutzamtern in Bad Godesberg am 23. und 24. 9. 1969. 
Tagung der Biologischen Bundesanstalt fur die Referenten fur Gemilsebau bei den 
Pflanzenschutzamtern am 10. und 11. 6. 1969 in Braunschweig. 

c) Ta g u n g e n  a u  f a n d  e r e  n G e  b i  e t  e n  m i  t p f 1 a n  z e n  s c h u t z l i  c h
i n t e r e s s i e r e n d e n  Th e m e n

Vortragstagung ilber die Anwendung von Forstherbiziden in Bad Kreuznach am 13. und 
14.11.1969. 
Besprechung bei dem Zentralverband Forstindustrie und Forstunternehmen in Staufen
berg am 29. 3. 1969. 
Eine Reihe in- und auslandischer Gaste besuchte im Laufe des Jahres das 
:Pflanzenschutzamt, um Erfahrungen und Auffassungen ilber Arbeitsmethoden 
auszutauschen. 

5. Melde- und Warndienst

a) Meldedienst

Die Erhebung ilber das Auftreten von Krankheiten und Schadlingen und die 
Weitermeldung an die Biologische Bundesanstalt sind im Berichtsjahre erstmals 
in dem neuen lOstufigen Schema vorgenommen worden. N ach ersten Erfahrungen 
muB dieses Meldesystem positiv beurteilt werden. Eine gewisse Schwierigkeit 
bereitet die kontinuierliche Abstufung der Befallsstarke innerhalb des Schemas. 
Die Befallskriterien ,,Verbreitung" und ,,Befallsstarke" lassen sich nur bedingt 
in einer Weise miteinander verflechten, die eine kontinuierliche Abstufung 
zulaBt. 

Unbedingt wilnschenswert und wertvoll sind Erhebungen ilber den Umfang der 
durchgefilhrten BekampfungsmaBnahmen. Aus diesen Angaben lassen sich nach 
einigen Jahren Schlilsse auf Entwicklungstendenzen ableiten. Die Erhebungen 
ilber den Umfang der BekampfungsmaBnahmen ki:innen jedoch zeitlich nicht mit 
denen ilber das Auftreten von Krankheiten und Schadlingen zusammenfallen. Sie 
milssen vielmehr nachtraglich vorgenommen werden, um den erforderlichen 
Uberblick zu gewahren. 
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b) Warndienst

Die Termingebung fur die Bekampfung der Moh r e  n f 1 i e g e (Psila rosae) und 
der Mohrenminierfliege (Napomyza lateralis) bereitet immer noch Schwierig
keiten. In der Annahme, daB insektizide Granuhite relativ langandauernden 
Schutz gewahren, wurde ein Bekampfungsversuch mit mehreren Wirkstoffen 
unternommen. Verwendet wurden Birlane Granulat mit 50 kg/ha, ausgestreut 
8 Tage nach der Saat, Basudin 10 Granulat mit 40 kg/ha und Nexion Granulat 
mit 150 kg/ha. Der Mohrenbestand wurde von beiden Fliegenarten befallen. In 
,,Unbehandelt" lag ein Gesamtbefall von 44 °/o vor, der zu etwa 12 °/o von Psila 

rosae und zu etwa 32 1()/o von Napomyza lateralis herri.ihrte. Bei der Auswertung 
der behandelten Parzellen wurde eine interessante Feststellung gemacht. In allen 
behandelten Parzellen war kein Befall durch P. rosae mehr vorhanden, dagegen 
belief sich der Befall durch N. lateralis auf 11 0/o bei Birlane, 15 ·0/o bei Nexion 
und 17 0/o bei Basudin. Die Erklarung fur den Wirkungsunterschied ist sicherlich 
in der unterschiedlichen Biologie dieser beiden Fliegenarten zu suchen. Die 
Mohrenminierfliege legt ihre Eier in das Blatt- und Stengelgewebe der Mohre ab. 
Die Maden minieren durch die Blattstengel nach unten in den Mohrenkorper, 
wahrend die Maden der Mohrenfliege vom Boden her iiberwiegend den unteren 
Teil des Mohrenkorpers befallen. Fur die Bekampfung von N. lateralis ergibt sich 
daraus, daB sie nur durch eine gezielte Spritzung des Mohrenkrautes moglich ist. 
Die Warndienstbeobachtungen hinsichtlich der Entwicklung der G r  ii n e n  
P f i r s  i c h b 1 a t  t 1 a u  s (Myzus persicae) ergaben einen durchschnittlichen 
Besatz von 17 Eiern je 100 Doppelknospen an Pfirsichbaumen im Winter. Der 
Schlilpfbeginn wurde siidlich des Mains am 18. bis 21. und nordlich der Mainlinie 
am 31. Marz beobachtet. Der Abflug zu den Sommerwirten setzte einheitlich um 
den 10. Mai ein. Die weitere Entwicklung wurde infolge der naBkalten Friihjahrs
witterung sehr verzogert und war so sparlich, daB sich BekampfungsmaBnahmen 
gegen M. p. eri.ibrigten. 

Die ersten M a i s  z ii n s 1 e r  wurden an den Fanglampenstationen in Waller
stadten/Kr. GroB Gerau und in Frankfurt gleichzeitig am 23. Juni gefangen. Der 
Hohepunkt des Falterfluges wurde in der Zeit vom 15. bis 25. Juli festgetellt. Der 
Maisziinslerbefall hat sich in den letzten Jahren auf die ganze Rhein-Main-Ebene 
ausgedehnt. 

Die erste Generation des P f 1 a u  m e n  wi c k  1 e r  s war sehr stark. Der Be
kampfungstermin wurde fur Ende Juli/Anfang August festgelegt. Eine Kontroll
spritzung mit Gusathion MS ergab ein Befallsverhaltnis von 55 0/o in ,,Unbe
handelt" zu 1 °/o. 

6. Auskunft und Beratung sowie offentliche Aufklarung

Von den Referenten und der Sachbearbeiterin fur Vorratsschutz sowie den
Pflanzenschutzberatern bei den Landwirtschaftsschulen wurden im Berichtszeit
raum 450 F a  c h v o r t  r a g  e gehalten. Die Zahl der erteilten A u s  k ii n f t  e auf
Anfragen aus der landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Praxis sowie von
Fachverbanden und Behorden laBt sich nur annahernd erfassen; sie betragt etwa
30 OOO.

Sehr viele Betriebsleiter fordern, daB die Beratung bzw. Auskunfterteilung mit
einer Ortsbesichtigung verbunden wird. Sehr oft kann dieser Forderung nicht

11• 
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entsprochen werden, weil die Beratungskrafte vor allem wahrend der Vege
tationsperiode ilberfordert sind. Die Vornahme von Ortsbesichtigungen muflte 
daher auf etwa 30 °/o aller Beratungen beschrankt werden. 
Das neue P f Ia n z e n  s c h u t  z g e s e t  z hat in der ()ffentlichkeit allgemein ein 
positives Echo gefunden. Auf die Bestimmungen dieses Gesetzes ist in der Auf
klarungs- und Beratungsarbeit immer wieder hingewiesen worden. Die Vor
schriften hinsichtlich der obligatorischen Prilfung der Pflanzenschutzmittel auf 
Toxizitat und Wirkung werden begrilflt. Man hofft, dafl sich dadurch die Entwick
lung auf dem Mittelsektor konsolidiert. 
Die F a  c h - u n d T a g  e s p  r e  s s e nahm in erfreulicher Anzahl Notizen, 
Hinweise und Abhandlungen ilber Pflanzenschutzbelange auf. Daran waren 
sowohl die Presse mit lokaler Bedeutung als auch die ilberregionalen Fachblatter, 
wie das ,,Landwirtschaftliche Wochenblatt", der ,,Hessenbauer", der ,,Hessische 
Obst- und Gartenbau",° ,,Chemie und Technik in der Landwirtschaft" und andere 
beteiligt. 
Eine Grundlage fur die Beratung bilden auch die Einsendungen und P f 1 a n  z e n  -
p r o b e  n ,  die von Erwerbsbetrieben, Gartenbesitzern, Gemilseanbauern, Samen
oder Landwarenhandlern zur Untersuchung ilbergeben werden. Die eingesandten 
Bodenproben, die aus Gewachshausern oder aus dem Freiland stammten, wurden 
auf freilebende Nematoden untersucht. 
In Zusammenarbeit mit den zustandigen Obst- und Gartenbauvereinen wurden 
auf 3 A u s  s t e 11 u n g e n, die mit ortlichen Tagungen verbunden waren, jeweils 
eine Abteilung ,,Pflanzenschutz" ausgestaltet. Auch bei anderen Ausstellungs- und 
Verkaufsveranstaltungen ist den Besuchern Gelegenheit gegeben worden, sich bei 
den anwesenden Pflanzenschutzreferenten ilber interessierende Pflanzenschutz
probkme zu informieren. 
Auskiinfte und Beratungen erstreckten sich auch auf das Gebiet des Bauholz
schutzes vor Schadlings- und Pilzbefall sowie auf allgemeine Holzschutzfragen. 
Dabei war die Feststellung von L y c t u s - Befall in Abachiholz in Rolladenkasten 
mehrerer Wohnungen eines groflen Wohnblocks einer Baugesellschaft von 
einigem wirtschaftlichem Interesse. 
Im Berichtsjahre wurden 11 V o  r t  r a g e  bei Kreisgruppen des Gartenbau
landesverbandes gehalten, ferner U n  t e r r  i c h t im Fach Pflanzenschutz an der 
Gartenbauschule in Wiesbaden erteilt. Teilnahme an der Meisterprilfung fiir 
Gartner als Prilfer im Fach Pflanzenschutz. Durchfiihrung von zwei Lehrgangen 
ilber chemische Bodenentseuchung (Terabol). 
Auflerdem wurden im Berichtsjahr 180 Proben, vornehmlich aus Zierpflanzen
gartnereien, nach bakteriologischen oder mykologischen Methoden im Labora
torium untersucht, um eine gutachterliche Stellungnahme abzugeben. 
Die Beratungsstunden in der Blumengroflmarkthalle in Frankfurt a. M. wurden 
in unregelmaBigen Abstanden weitergefiihrt. 

7. Oberwachungsaufgaben nach dem Pflanzenschutzgesetz
a) San-Jose-Schildlaus

In Kleingartenanlagen der Stadt Hanau wurden 126, in Garten der Stadt Offen
bach 52 und in der Feldflur der Stadt Lampertheim 250 Obstgeholze auf Befall 



Pfianzenschutzamt Frankfurt a. M. 165 

durch die San-Jose-Schildlaus ilberprilft und auch Befall nachgewiesen. In rund 
400 Kleingiirten der Stiidte Hanau und Offenbach konnten 12 880 Obstgeholze mit 
einem Gemisch von 0,5 '°lo Folidol-<Jl und 2 '°/o Weiflmineralol behandelt werden. 
Die nordlichste Verbreitungsgrenze der San-Jose-Schildlaus in Hessen-Nassau 
bildet nach wie vor der Main. 

b) Kartoffelkrebs

Die frilher gemeldeten Herde sind erloschen.

c) Kartoffelnematode

EinschlieBlich der Proben fiir Import und Export sind insgesamt 257 Bodenproben 
auf Kartoffel-, Ruben- und Hafernematoden untersucht worden. 

In dem bisherigen Kartoffelnematodensperrgebiet von Beerfelden und Unter
sensbach (Kr. Erbach) wurden 1967 und 1968 keine Bodenproben zur Neufest
legung von Sperrgebieten gezogen bzw. untersucht. Im Berichtsjahre wurden in 
den gefiihrdeten Gemarkungen wiederum Bodenproben gezogen. 

Wenn auch nach vielen Jahren der Sperre noch immer befallene Parzellen ver
zeichnet werden, kann doch festgestellt werden, daB die Starke des Befalls 
erheblich zurilckgegangen ist. Neue Sperrbezirke sollen an Hand der kritischen 
Zahlen im Januar/Februar 1970 festgelegt werden. Die Anbausperre fiir befallene 
Acker ilber mehrere Jahre bewirkt nur sehr langsam und nicht in allen Fallen 
mit Sicherheit einen Rilckgang des Befalls. Auf einzelnen Feldern ist auch noch 
nach Jahren trotz Aussetzung des Kartoffelanbaues ein verhiiltnismiiI3ig hoher 
N ematodenbesatz vorhanden. 

Die Kartoffelnematodenbekiimpfung im Befallsgebiet Hainhausen/Kr. Offenbach 
liiuft in vereinfachter Form. In Vereinbarung mit dem Ortslandwirt werden die 
fiir das nachste Jahr vorgesehenen Kartoffeliicker gemeldet und auf die Befalls
starke �in untersucht. Liegt der Befall ii.her 5 Zysten/100 cm3 Boden, wird vom 
Kartoffelanbau abgeraten. Diese Empfehlungen wurden seither von den Land
wirten freiwillig befolgt, so daB von einer amtlichen Sperre abgesehen werden 
konnte. Im Sommer, etwa beiAbschluB des Blattwachstums, werden die Kartoffel
felder kontrolliert und etwaige Kartoffelnematodenherde kartiert. Auf diese 
Weise entstand in den letzten 5 Jahren ein nahezu liickenloses Befallsbild, und es 
konnte den dortigen Landwirten der fiir ihre Betriebe unentbehrliche Kartoffel
anbau erhalten werden. 

Der im Berichtsjahre wiederholte Anbau nematodenresistenter Sorten hat keine 
neuen Erfahrungen gebracht. Die Sorten ,Marijke' und ,Cobra' waren auch 1969 
wieder am leistungsstarksten. Auch die Sorte ,Erbium' kann als anbauwiirdig 
empfohlen werden, wenn auch der Ertrag dieser Sorte denjenigen der zuvor 
genannten nicht erreicht. Trotz der Leistungsstiirke verliert die Sorte ,Marijke' 
in Hainhausen erheblich an Anbauwiirdigkeit durch den starken Befall mit 
T i e  f s c h o  r f. Der Anbau dieser 3 nematodenresistenten Sorten hat in Beer
felden an Bedeutung gewonnen. 

d) Scbarkavirose

Die Scharkakrankheit im Befallsgebiet der BergstraBe (Zwingenberg, Bensheim)
hat sich nicht weiter ausgedehnt.
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Im Berichtsjahre wurden nur noch wenige Baume als krank ermittelt und ver
nichtet. In einer Baumschule, die vor einigen Jahren starker befallen war, muBten 
nur noch 2 kranke Baume vernichtet werden. 

e) Verhiitung der Einschleppung des Japankafers

Am 9.6.1969 wurden auf den Grunflachen des Rhein-Main-Flughafens, welche 
die Roll- und Landebahn umsaumen, 40 Japankaferfallen aufgestellt. Der Ki:ider
stoff fur die Fallen war von der Biologischen Bundesanstalt zur Verfugung 
gestellt worden. Alle 20 Tage wurden die Fallen kontrolliert und ausgewertet. Die 
Ausbeute an Insekten war, durch das trockenwarme Wetter bedingt, relativ groB. 
Reichlich vertreten waren die Familien Apidae, Vespidae, Elateridae, Melolon
thinae, Coccinellidae, Ichneumonidae, Noctuidae. Japankafer (Popillia japonica) 
wurde nicht festgestellt. Die Oberprufung zahlreicher Wirtpflanzen in der Um
gebung des Flughafens ergab keine Verdachtsmomente fur eine etwaige 
Anwesenheit des Schadlings. 

f) Bisambekampfung

Der Bisambesatz war 1969 im allgemeinen ruckliiufig. Der Grund hierfur · ist
einmal in den uberwiegend gunstigen Bedingungen fur den Fang, zum andern
aber auch in den guten Lebensbedingungen zu suchen, welche die naturlichen
Feinde des Bisams, wie Iltis, Greifvi:igel u. a., im Sommer und Herbst gefunden
haben. Schon wahrend der Wintermonate, mit Ausnahme des schneereichen
Februar, konnte an den Gewassern beim Fang gut gearbeitet werden. Der Einsatz
der Stop-Loss-Falle, der wie ublich im Fruhjahr vorgenommen wurde, war durch
wechselhaften Wasserstand infolge mehrerer Hochwasserwellen erschwert
und brachte nicht die gewohnten hohen Fangergebnisse. Gunstigere Wasser
standsverhaltnisse herrschten wahrend eines Sondereinsatzes der Bisamjager zur
Bearbeitung des Rheins mit Nebengewassern im Sommer und im Herbst.
Im Laufe des Sommers und Herbstes gingen die Fangzahlen im allgemeinen
zuruck. Dies wirkte sich gunstig auf die Befallslage aus. Namentlich im sud
hessischen Raum konnte, mit Ausnahme der Gersprenz, eine weitere Ausdehnung
des Befalls verhindert werden. Ebenso wurde ein deutlicher Befallsruckgang in
den Befallsschwerpunkten der Kreise Gelnhausen, Hanau und Budingen be
obachtet. Nur an den Gewassern der Kreise Dieburg und BergstraBe hat der
Besatz leicht zugenommen.
Auch die Fangergebnisse der Privatfanger haben sich im allgemeinen verringert.
Dies erklart sich daraus, daB einmal die Befallsstarke im Laufe des Jahres
zuruckgegangen ist, zum anderen aber auch daraus, daB das Interesse dieses
Personenkreises am Bisamfang nachgelassen hat. Die Fangergebnisse am Rhein
ergeben fur diese Tendenz anschauliche Testzahlen. Am Rhein wurden 1968
insgesamt 229 Bisame und 1969 nur 215 Bisame gefangen. In den Vorjahren
stiegen hier noch die Fangzahlen von Jahr zu Jahr rapide an.
Auch im Berichtsjahre sind an allen vom Bisam befallenen Gewassern mehr oder
weniger groBe Ufereinbruche entstanden, insbesondere auch am Rhein. In Unter
seemen/Kr. Budingen wurden die Damme von Forellenteichen gefahrdet. Eben
falls entstand gelegentlich, in der Nahe von Bachliiufen, FraBschaden an Feld
frilchten. Weitere Angaben ki:innen dem Jahresbericht des Landesbeauftragten
fur die Bisambekampfung beim Pflanzenschutzamt Kassel entnommen werden.
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g) Unkrautbekampfung

Anzeigen auf Grund der Hessischen Verordnung zur Bekampfung von Unkrautern 
muI3ten nur in sehr wenigen Fallen erstattet werden. In den meisten Fallen 
genilgte eine schriftliche Aufforderung <lurch die Orts- bzw. Feldpolizei. In vielen 
Fallen waren die Pflanzenschutzberater bei den Landwirtschaftsamtern in die 
Abwicklung eingeschaltet. Die Grundstilckseigentilmer sind meist nur un
genilgend ilber die Art und Wirkung der Bekampfungsmittel und ilber die 
Methoden der Anwendung unterrichtet. Der Umfang, in dem von der Unkraut
verordnung Gebrauch gemacht werden muBte, ist gleichgeblieben. Im Stadtgebiet 
von Frankfurt sind 199 ilberwiegend schriftliche Aufforderungen ergangen, die 
bis auf eine Ausnahme befolgt wurden. 

8. Amtliche Pflanzenbeschau

Umfang der Pflanzenschau im Berichtsjahr: 

a) Einfuhr

Beteiligte Zollstellen: Flughafen Frankfurt a. M.

Hauptzollamt Gutleutstrafle, Frankfurt a. M. 

Hauptzollamt Domplatz, Frankfurt a. M. 

Hauptzollamt Groflmarkthalle, Frankfurt a. M. 

Hauptzollamt Giiterbahnhof, Frankfurt a. M. 

Zollamt Friedberg 

Inhalt der Sendungen 

Lebende Pflanzen einschl. Stecklinge, 
Edelreiser, Blumenzwiebeln und -knollen 

Schnittblumen, Bindegriin und andere frische Pflanzenteile 

Gemilse, Kartoffeln und Mostobst 

Siidfrilchte und Obst aufler Mostobst 

Anzahl der 
Sendungen 

296 

4 259 

5 

100 

Getreide, trockene Hillsenfrilchte und pflanzliche Preflriickstande 
der Olgewinnung 8 

Insgesamt 4 668 

b) Zuriickweisungen von der Einfuhr

c) Entseuchung bei der Einfuhr

(auBer Getreide usw.)

Beteiligte Zollstellen 

Flughafen Frankfurt a. M. 

Insgesamt 

Anzahl der 
Sendungen 

7 

7 

Gewicht 
in kg 

50 275 

947 437 

23 874 

400 209 

21625 

1 443 420 

Gewicht 
in kg 

642 

642 
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d) Ausfuhr
Bestimmungslander (Berlin und DDR unter e), vgl. groBe Ausfuhrliste

Inhalt der Sendungen 

Lebende Pflanzen einschl. Stecklinge, 

Edelreiser, Blumenzwiebeln und -knollen 

Schnittblumen, Bindegriln und andere frische Pflanzenteile 

Obst und Gemiise 

Samereien einschl. Getreide 

Sonstige Produkte 

Sirex 

Insgesamt 

Anzahl der 
Sendungen 

471 

63 

3 

397 

90 

619 

1 643 

e) Zeugnisausfertigung fiir Sendungen nach Berlin und der DDR
(vgl. groBe Ausfuhrliste)

Ursprung: Inland 

Inhalt der Sendungen 

Lebende Pflanzen 

Obst und Gemilse 

Samereien 

Insgesamt 

9. Amtliche Priifung von Pflanzenschutzmitteln

Es wurden folgende Mittel gepriift:

Anzahl der 

Sendungen 

53 

59 

78 

190 

Gewicht 
inkg 

199 023 

580 

150 

3 867 150 

4123 310 

8 190 213 

Gewicht 
inkg 

15 215 

368 170 

1096 345 

1 479 730 

Anzahl der Mittel 

A r t  d e s  M i t t els 
Priifungen im 

Industrie-
Zulassungs-

prilfungen 
verfahren 

Beizmittel 2 6 

Pilztotende Mittel 6 8 

Insektentotende Mittel 18 16 

Mittel gegen Spinnmilben 2 4 

Mittel gegen Nematoden 0 3 

Mittel gegen Nagetiere 4 3 

Mittel gegen Unkrauter 31 30 

Mittel gegen Vorratsschadlinge 0 2 

Insgesamt 63 72 

10. Reihenuntersuchungen

a) Baillllsdmlbegehung auf Obstvirosen
Im Jahr 1969 wurde in 27 Baumschulen die Viruskontrolle bei Obstgeholzen
durchgefilhrt. Es wurden auf rund 28 ha Fliiche rund 425 OOO Baume besehen und
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bei 897 (rd. 0,2 °/o) offensichtlicher Virusbefall erkannt. Von den befallenen 
Baumen wurden 644 (rd. 72 °/o), darunter 417 Baume mit S c  h a r k  a befall, 
vernichtet. 

b) Kontrolle der Saatbeizstellen
Die Zahl der Beizstellen, die mit kontinuierlich arbeitenden Beizautomaten aus
geriistet sind, ist entsprechend der Verminderung der landwirtschaftlichen
Betriebe ebenfalls zuriickgegangen.
Die Untersuchung der eingesandten Beizproben ergab, daB der weitaus gr6Bte
Teil der Gerate im Bereich zulassiger Schwankungen ordnungsgemii.B beizt. Nur
in ganz wenigen Fa.lien wurden Uber- bzw. Unterbeizungen festgestellt, die auf
eine mangelhafte Wartung schlieBen lassen. Bei ordnungsgemii.Ber Beizung sind
die <lurch Beizmittel bekampfbaren Getreidekrankheiten nicht aufgetreten.
In einem Falle, der uns bekannt geworden ist, trat nach unsachgemii.B durch
gefiihrter Beizung der Weizensteinbrand in so starkem MaBe auf, daB der
erdroschene Weizen ganzlich nur noch als Futtergetreide abgesetzt werden konnte.

11. Erfahrungen und Versuche

a) Im Ackerbau

Die chemische Unkrautbekampfung im Getreide hat an Umfang weiter zu
genommen. Dies erklart sich sicherlich aus dem gesteigerten Interesse, das die
Praxis der Ungrasbekampfung entgegenbringt. Vor allem ist die Nachfrage nach
W i n d h a l m- und A c k e r f u c h s s c h w a n z-Bekampfungsmitteln weiter an
gestiegen. Beziiglich des besten Bekampfungszeitpunktes fiir die Ungrasbekamp
fung hat sich bei Wintergerste und Winterroggen die Erfahrung herausgebildet,
daB Herbstbehandlungen wirksamer sind als Friihjahrsanwendungen. Allerdings
hat sich auch gezeigt, daB die Wirkung der Mittel, da sie im Herbst von vielerlei
Faktoren abhangt, sehr schwankend ist. Im Augenblick milssen jene Boden
herbizide am giinstigsten beurteilt werden, die zur Saat oder unmittelbar danach
eingebracht werden. Diese Erfahrung geht aus allen Ungrasbekampfungs
versuchen hervor. Einige Versuche sollen nachstehend mitgeteilt werden. Zur
Herbstbekampfung von Windhalm wurden 1968 in Rodheim/Kr. Friedberg in
Wintergerste der Sorte ,Strengs Dura' verschiedene Mittel eingesetzt, die
folgendes Ergebnis brachten:

Aufwand- Windhalmbesatz 
menge bei der Auswertung am 
je ha 10.12.1968 15.7.1969 

I. Unbehandelt sehr starker Besatz 1 648 
II. Igran 50 3kgNS 222 140 
III. Basanor 2kgNS 355 680 
IV. Basanor 3kgNS 362 320 
V. Basanor 2kgNA sehr starker Besatz 1 112 
VI. Basanor 3kgNA 47 0 1 346 
VII. Tribunil 3kgNS 225 168 
VIII. Aresin 1 kgNS vereinzelter Besatz 84 

Behandlungstermine: NS (Nachsaat) 7.10.1968 und NA (Nachauflauf) 13.11.1968. 
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Wie aus der Ubersicht (1. Spalte = Pflanzen/m2 ; 2. Spalte = Halme/m2) zu 
erkennen ist, hatten die Nachauflaufbehandlungen (V und VI) eine sehr viel 
schlechtere Wirkung als die Nachsaatbehandlungen (III, IV). Igran 50 und Tribunil 
schnitten gut ab. Aresin zeigte den besten Bekampfungserfolg bei schwacher 
Schadigung der Kultur. 

Ein interessanter Versuch hinsichtlich der Vertraglichkeit verschiedener Mittel 
bei Uberdosierungen wurde im Kr. Limburg angelegt. Der Versuch richtete sich 
vor allem gegen A c k e r f u c h s s c h w a  n z (Afu). 

Versuchsdaten: 

Ort: Werschau/Limburg 

Kultur: Winterweizen (,Jubilar') 

Termin: 22. 11. 1968 (Nachsaatbehandlung) 

Boden: sandiger Lehm. 

Tabelle I 

Mittel-
breit- Acker-

Stati-bla.ttrige fuchs- Korner- Mehr-
auf- Un- schwanz ertrag ertrag stische 
wand krauter Halme dz/ha dz/ha Siche-
kg/ha (/) je qm (/) je qm rung 

I. Unbehandelt 115 271 38,3 

II. A3586 3 7 2 45,4 7,1 + 

III. A3586 6 5 1 47,9 9,6 +++ 

IV. Igran 50 3 5 1 46,5 8,2 ++ 

V. Igran 50 4 9 3 45,0 6,7 + 

VI. Igran 50 8 5 0 43,3 5,0 

VII. Tribunil 4 10 0 46,8 8,5 ++ 

VIII. Tribunil 8 9 0 41,0 2,7 

IX. Basanor 3 12 0 46,4 8,1 ++ 

X. Basanor 6 4 0 39,5 1,2 

XI. Aresin 1,5 16 13 43,0 4,7 

XII. Aresin 3 7 3 41,5 3,2 

Von den anerkannten Mitteln schnitten Igran 50 in der Aufwandmenge von 
3 kg/ha und Tribunil mit 4 kg/ha Aufwandmenge am besten ab. Sehr gut ver
traglich zeigte sich A 3586 und Basanor mit 3 kg/ha. Zu beachten ist in diesem 
Versuch, daB durch Uberdosierung nur eine unwesentliche Verbesserung der 
Unkrautwirkung erreicht.wurde und daB die Ertrage absanken. 

Ein weiterer Versuch zur Ackerfuchsschwanzbekampfung in Wintergerste wurde 
in Wersau/Kr. Dieburg durchgefilhrt. Dieser Versuch, der bereits im Herbst 1968 
angelegt wurde, machte sich mit der Sorte ,Vogelsanger Gold' auf dem etwas spat 
gesaten und in grober Krume vorhandenen Acker nicht besonders gut (s. Tab. 2). 
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Tabelle 2. Versuch gegen Unkrauter und Ungraser in Wintergerste 1969 
in Wersau/Kr. Dieburg 

Versuchsglied ��;::t 0 

{1 '0 a> ro 
A 6n 

K* U* 

Unbehandelt 75 16 13 27 26 05 03 14 01 11 

V o r a  ufla ufb e h a  n d l  u n g

Basa nor 3,0 51 1 

Tribunil 3,0 70 1 

W ert z a h l e n  

1 2 5 2 

1 1 4 1 

1 

2 

1 

1 

2 

IRG 9001 (Geigy) 2,5 

IRG 9011 (Geigy) 2,0 

Aresin 1,5 

RST 1310 (Neburon 
+ Nitrophen) 6,0 

RST 1313 

71 

45 

45 

40 

3 

1 

5 

1 

2 

1 

2 

1 

(Neburon) 5,0 75 1,5 1 

RST-Tok 
(Nitrophen) 4,0 37,5 4,5 1 

Igran 50 3,5 65 0,5 1 

Tribunil 4,0 67,5 0,5 1 

A vadex BW 3,0 75 5 9 

N a  eh a ufl a ufb e h a  n d l  u n g

Basanor 3,0 65 7 8 

Aresin-Kombi 5,0 70 7 7 

5 

2 

1 

1 

1 

6 

1 

1 

8 

8 

8 

7 

3 

4 

3 

7 

2 

6 

1 

9 

9 

4 

3 

1 

1 

1 1 

1 1 

2 3 

1 1 

1 1 

9 9 

2 2 

3 2 

3 

3 

3 

2 

4 

1 

7 

1 

1 

2 

9 

2 

4 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

4 

3 

4 

3 

2 

4 

2 

3 

4 

3 

1 

7 

6 

5 
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0/1 ** 34,8 
dz/ha 

3/3 

1/2 

90% 

88% 

1/1 100 % 

3/4 84 0/o 

4/4 89% 

4/4 91 % 

1/1 96% 

5/5 78 % 

2/1 95 % 

2/1 83 % 

1/1 100 % 

1/2 85 % 

1/1 86 % 

* K
u 

Kulturpflanze 
Unkraut 

1 = Wirkung ausgezeichnet, 
9 = keine 

Afu = Ackerfuchsschwanz 
** Bonitur 9/9 ware Totalschaden 

Neben mehreren Prufmitteln enthielt dieser Versuch, wie die Tab. 2 zeigt, auch 
die Praparate Neburon (RST 1313), Igran 50, Tribunil und Avadex BW im Vor
auflaufverfahren sowie die Priiparate BAS 2440 mit 3 kg/ha (Basanor) und Aresin
Kombi mit 5 kg/ha im Nachauflaufverfahren. Beim bzw. nach dem Auflaufen 
traten zuniichst nur bei RST-Tok und bei 1310 leichte Schiiden auf, die sich aber 
nach den ersten Niederschliigen erheblich verstiirkten. Zu dieser Zeit traten auch 
in den ilbrigen Parzellen, auBer be1. Avadex BW und den Nachauflaufanwen
dungen, Schiiden auf, die hi:ichstens noch bei Igran 50 toleriert werden konnten. 
Die Bestandesausdilnnung war z. T. erheblich und hiitte auf GroB:fliichen AnlaB 
zum Umbruch gegeben. 

Von allen Priiparaten zeigte sich wieder Avadex BW mit 3,01/ha, wie schon in 
frilheren Versuchen, als sehr wirksam gegen Ack e r  f u c h s s c h w a n  z und 
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vertraglich. Der W i n d  h a  1 m besatz war in diesem Versuch leider sehr schwach. 
Bis zu einem geringen Grade vergleichbare Versuche au£ demselben Schlage mit 
einer anderen Sorte lassen darauf schlieBen, daB die Wintergerstensorte ,Vogel
sanger Gold' empfindlicher au£ Bodenherbizide reagiert. Diese Beobachtung 
wurde aus anderen Anbaugebieten bestatigt. 
In einem weiteren Versuch (s. Tab. 3) wurde die derzeitige Palette wirksamer 
Bodenherbizide zur A c  k e r  f u c h s s c h w a n  z bekampfung in Winterweizen 
gepriift. Die Behandlung erfolgte am 10. 4. 1969. 
Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, lagen die Praparate Aresin-Kombi (6 kg/ha), 
Aresin (1,25 kg/ha) sowie Tribunil (3 kg/ha) und Cotoran (1,2 kg/ha) unter einem 
Wirkungsgrad von 90 '0/o. Uber 95 °/o betrug der Wirkungsgrad bei Gesaran 
(3 kg/ha), Gesatop (0,8 kg/ha), Dosanex (4 kg/ha), Dicuran (3 kg/ha) sowie bei drei 
weiteren Gesaranabkommlingen. 
In den Ertragen standen Dosanex mit 128 IO/o, Dicuran mit 127 °/o und Gesaran 
bzw. Tribunil mit jeweils 118 0/o an der Spitze. Cotoran, das Mittel mit der 
geringsten Wirkung gegen Ackerfuchsschwanz, hatte mit 106 10/o den geringsten
Ertrag. Die Dicuran- und Dosanex-Parzellen machten iiber diese Zahlen hinaus 
auch visuell wahrend des Versuchsablaufes einen sehr giinstigen Eindruck. 

Tabelle 3. Ackerfuchsschwanz-Bekampfungsversuch in Furth/Odenwald - 1969 -
Versuch B 

Ackerfuchs-

Versuchsglied 
Aufwand schwanz/qm Wirkungs- Ertrag in dz/ha Ertrag 
kg/1 ha (ahrentragende grad% bei 86 % Ts. relativ 

Halme) 

Unbehandelt 1102 39,8 100 
Nachauflaufbehandlung 
(10. 4. 1969) 
Gesaran 3,0 2 99 46,9 118 

Gesatop 0,6 96 91 46,5 117 

Gesatop 0,8 25 98 46,2 116 

Dosanex 4,0 100 50,9 127 

Aresin-Kombi 6,0 145 87 45,1 113 

Dicuran 3,0 100 50,7 127 

Hoe 6010 2,5 183 83 44,9 113 

Aresin 1,25 140 87 44,0 110 

JRG 90380 1,5 2 99 46,5 118 

JRG 90520 3,0 1 100 45,8 115 

JRG 90410 5,0 1 100 43,9 110 

Tribunil 3,0 150 86 46,9 118 

Cotoran 1,2 267 76 42,1 106 

Die Bekampfung der K a m i l l e  wie auch die CCC-Anwendung in Kombi-
nation mit Herbiziden ist fiir manche Landwirte immer noch ein Problem. Es 
wurden daher in einem groBeren Versuch mit 17 Varianten einige auch fiir uns 
noch offenstehende Versuchs- und Beratungsfragen geklart. 
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Wie aus Tab. 4 zu ersehen ist, erzielten samtliche den Wirkstoff Ioxynil ganz oder 
teilweise enthaltenden Praparate gegen Kamille einen Wirkungsgrad, der 
zwischen 96 und 99 10/o lag. Es muB hinzugefiigt werden, daB die Kamille bereits 
eine Hohe von etwa 5 bis 10 cm erreicht hatte. Die Praparate Aniten, KV-Kombi, 
Baldex-MPT, Banvel-M sowie Praparate mit ahnlichen Wirkstoffen erreichten 
dagegen nur einen Wirkungsgrad von 34 bis 78 °/o. Dieser Wirkungsgrad ist gegen 
Kamille unter keinen Umstanden ausreichend. 
Die Ertrage der Ioxynil-Parzellen lagen durchschnittlich bei 130 °/o. Bentrol wies 
einen relativen Ertrag von 136 0/o aus und lag damit an der Spitze aller Varianten. 
Beachtenswert in diesem Versuch ist auch die Kombination von CCC+ Aniten-S 
und Aniten-S allein, die voriibergehend in ihrer Anwendbarkeit in Zweifel 
gestellt war. 
Im Vergleich zu KV-Kombi + CCC konnten sich die Anitenpraparate unter 
Zusatz von 11 CCC/ha gut behaupten. Hierbei fiel auf, daB die CCC-Kombi
nationen mit den genannten Unkrautbekampfungsmitteln nicht nur den 
Wirkungsgrad, sondern auch die Ertrage beachtlich steigerten. 
Nach diesen Versuchsergebnissen kann der anerkannten Aufwandmenge von 
Aniten bzw. Aniten-S durchaus 11 CCC/ha zugesetzt werden. Die in diesem Ver
such zu erprobenden Mikrogranulate lagen in den Ertragen zwar gut, lieBen aber 
in der Kamillewirkung zu wiinschen iibrig. 
Zur Unkrautbekampfung im Getreide iiberwiegen z. Z. noch die Blattherbizide 
auf Wuchsstoffbasis bei weitem. Hierbei wurden im allgemeinen die einfachen 
Kombi-Mittel noch bevorzugt angewendet. Allerdings nimmt der Anteil der 
MCPP-Kombinationen laufend zu. 
Bei der Verwendung einer Kombination von Wuchsstoffmitteln und dem Halm
verkilrzungsmittel CCC wurde eine deutliche Zunahme der B r a u n  s p e 1 z i g -
k e i t  (Leptosphaeria [Septoria] nodorum) beobachtet. Auch nach Verwendung 
des Bodenherbizides Gesatop ist in Versuchen die Braunspelzigkeit starker auf
getreten. 

Tabelle 4. Unkrautbekampfungsversuch (Kamille) in Furth/Odenwald 1969 

Versuchsglied 
Aufwand 

Unkrauter/m2 
Wirkungs- Ertrag in dz/ha 

kg/ha grad 0/o bei 86 0/o Ts. 

Unbehandelt 294 26,5 

Aniten 3,0 194 34 30,8 

Aniten + CCC 3,0 + 1,0 106 64 32,8 

KV-Kombi 4,0 94 68 29,9 

KV-Kombi + CCC 4,0 + 1,5 56 81 33,1 

Aniten-S 3,0 96 67 31,0 

Aniten-S + CCC 3,0 + 1,0 93 68 34,3 

Herbizid 6038 2,0 12 96 35,5 

Baldex-MPT 4,0 86 71 30,8 

Certrol-DP 4,0 4 99 35,7 

Banvel-M 4,0 99 66 35,2 

Vdg 50860 4,0 115 61 33,5 

Ertrag 
relativ 

100 

116 

123 

112 

124 

116 

129 

133 

116 

134 

132 

126 
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Versuchsglied 
Aufwand 

Unkrauter/m2 
Wirkungs- Ertrag in dz/ha Ertrag 

kg/ha grad% bei 86% Ts. relativ 

Bentrol 4,0 1 99 36,2 136 

Spi 65010 1,5 6 98 35,2 132 

JRG 90490 2,0 2 99 32,4 122 

MPT-Granulat 6,0 94 68 34,9 131 

Aniten-S-Granulat 6,0 94 68 31,5 118 

Aniten-Granulat 6,0 64 78 34,7 130 

Zeitpunkt der Behandlung: 18.5.1969 Dilngung: 110 N 120 P205 
160 K20 je ha. 

Die Fr age der M e h 1 t a u bekampfung, vor allem an Sommergerste und W eizen, 
ist auf breiterer Basis versuchsma.Big aufgegriffen warden. Neben Calixin waren 
einige andere Mittel einbezogen, von denen bekannt ist, daB sie gegen Mehltau 
wirken. Im allgemeinen war die Befallsreduzierung in den Calixin-Parzellen am 
deutlichsten. Die Frage, ob die erzielbaren Mehrertrage die Aufwendungen 
decken, konnte noch nicht eindeutig geklart werden. 

Im Maisanbau gehoren die Schaden beim Auflaufen, wie sie vor allen Dingen 
durch eine Reihe von Schadvogeln (K r a h e  n, F a s  a n  e , T a u b  e n )  und 
W i 1 d ausgelost werden, zu den empfindlichsten Ausfallen. Es kommt im Bereich 
von Auwaldern haufig zu Umbruchen von Maisschlagen. Die tiefere Saat sowie 
die Ablenkungsfutterung hat sich in den gefahrdeten Gebieten durchgesetzt. 
Diese Methode vermag die Schaden durch Fasanen zwar zu mildern, nicht aber 
vollig zu beheben. Wir wurden auch im Berichtsjahre mehrfach zur Schlichtung 
von Schadstreitigkeiten zwischen Landwirten und Jagdberechtigten gerufen. 
Vereinzelt kommt es zu unerlaubten SelbsthilfemaBnahmen von Landwirten. Die 
Schadvogelabwehr im Maisanbau ist bisher nur unbefriedigend gelost. Die Ver
gallungsmittel waren von geringem Wert. 

In der F r  i t  f 1 i e g e n  bekampfung durfte nach den Erfahrungen von 1969 Saat
gutpuderung mit einem Birlane-Praparat eine wirksame und empfehlenswerte 
MaBnahme sein. Die seither empfohlenen Spritzungen im Ein- bis Zweiblatt
stadium des Maises fallen gegenuber dem Bekampfungsergebnis mit dem 
genannten Saatgutpuder ab. 

In der U n  k r a u  t b e  k a m p  f u n  g in Mais konnte mit einem reinen Ioxynil
Praparat (Trevespan, 11/ha) bei einer Wuchshohe der Kultur von 30 bis 40 cm -
die Unkrauter waren ebenso hoch - eine ausgezeichnete Wirkung bei nur un
wesentlichen Schadigungen an Mais erzielt werden. Die Witterungsverhaltnisse 
fur den Einsatz von Ioxynil waren zum Anwendungszeitpunkt optimal. Nach der 
Behandlung waren im Durchschnitt folgende Unkrauter vorhanden: 

Unbehandelt = 230 A c k e r  h e 11 e r k  r a u  t pflanzen, 186 K a m  i 11 e pflanzen, 
13 M e l d e pflanzen und 6 R a i n k o h l pflanzen; 

Behandelt = 1 Ackerhellerkraut- und 2 Kamillepflanzen. 

Als NotmaBnahme kann demnach Ioxynil noch bei hoherem Mais, wenn Aretit 
und 2,4-D-Mittel nicht mehr eingesetzt werden konnen, mit gutem Erfolg 
gespritzt werden. 
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Zur Bekampfung der H i  r s e arten - im vorliegenden Falle handelt es sich um 
B o r s t  e n  h i  r s e ,  die sich in den letzten Jahren relativ angereichert hat -
erzielte wieder die Kombination von Gesaprim und Gesatop (1,5 + 1,5 kg/ha) sehr 
gute Wirkung. Wegen der moglichen Riickstande ist diese Kombination allerdings 
nur mit Vorbehalt zu empfehlen. Neben dieser Kombination erwiesen sich in 
diesem Versuch (Kr. Hanau) noch 2 Versuchspraparate (2691, 3540) als gut geeignet 
zur Hirsebekampfung. Der Hirsebesatz war bei der Auswertung folgender: 
Unbehandelt = 942 Borstenhirsepflanzen/m2, Gesaprim + Gesatop = 7, ,,2691" = 
6 und bei ,,3540" = 9. 
Infolge der verspiiteten Bestellung hat NaTA in der F 1 u g h  a f e r  bekiimpfung 
vielfach versagt. Dies zeigte sich in einem Versuch, in welchem die Mittel bzw. 
Kombinationen Avadex BW, NaTA mit Pyramin, Merpelan in Vor- und Nach
saatverfahren einbezogen waren (Friedberg). NaTA, mit 15 kg/ha im Vorsaat
verfahren und mit 20 kg/ha im Nachsaatverfahren, wirkte vollig unzureichend 
gegen Flughafer. Zurn Anwendungszeitpunkt war der Flughafer auf der Ver
suchsfliiche, bedingt durch sehr spate Bestellung, im Keimen und teilweise schon 
beim Auflaufen. Bei Avadex BW war dagegen die Wirkung eindeutig besser, 
allerdings auch nicht ausreichend (Unbehandelt = 200 Flughaferpflanzen/m2

, 

Behandelt = 36). Schiiden an Ruben konnten bei NaTA nicht festgestellt werden. 
NaTA muB rechtzeitig vor der Saat, jedenfalls vor dem Auflaufen des Flughafers, 
gespritzt werden. Von Schiiden durch NaTA an Ruben oder sogar von merklichen 
Ertragsausfallen kann zumindest auf den LoBlehmboden der Wetterau keine 
Rede sein. Schwache Beeintriichtigungen der jungen Ruben, die auftreten konnen, 
sind nur voriibergehend festzustellen. Sie haben keinen EinfluB auf den Ertrag. 
In Normaljahren ist die Wirkung von NaTA (15 kg/ha) gegen Ungriiser, auch 
Flughafer, derjenigen von Avadex BW (31/ha) gleichzusetzen. 
Pyramin und Merpelan (3 kg/ha), vor der Saat eingearbeitet oder 4 kg/ha nach 
der Saat gespritzt, zeigten gegen verschiedene Unkriiuter anniihernd gleiche 
Wirkung. Die Nachsaatbehandlung war besser als die Vorsaatbehandlung. Es ist 
verfriiht, iiber Merpelan ein endgiiltiges Urteil zu fallen, da bisher zu wenig 
Erfahrung mit diesem Mittel vorliegt. 
In einem anderen Versuch (s. Tab. 5) hat Betanal mit 6 1/ha mit Abstand vor 
Pyramin (4 kg/ha) im Vorauflaufverfahren am besten abgeschnitten. Pyramin im 
Nachauflauf war nicht ausreichend, und Murbetex hat praktisch versagt. Die 
NaTA-Kombinationen mit Pyramin und Merpelan zeigten, wie auch Pyramin 
allein, leichte Wachstumsverzogerungen. 
Die Unkrautbekiimpfung in Ruben wird bei Zuckerriiben weitgehend als Band
oder Fliichenspritzung durchgefiihrt; bei den Futterriiben jedoch noch nicht 
allgemein. Hieraus ergibt sich, daB in Gebieten mit hohem Zuckerriibenanteil der 
Prozentsatz der behandelten Fliiche groBer ist. Er betriigt im allgemeinen 50 bis 
60 -O/o, wahrend in den Gebieten mit fast ausschlieBlichem Futterriibenanbau nur 
40 bis 50 °/o gespritzt werden. Es iiberwiegt bei weitem die Anwendung von 
Pyramin, haufig in Verbindung mit NaTA. 
Auch das R ii b e n  k o p  f ii I c h e n  trat wieder vorwiegend im nordlichen Teil 
des Dienstgebietes an vielen Stellen schiidigend auf. Unmittelbat nach der Aussaat 
war der Boden vielfach noch feucht, so daB die Einwanderung leicht erfolgen 
konnte. Es wurden erneut Versuche mit Terracur und Temik angelegt, die eine 
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starke Herabsetzung des Befalls bewirkten. Ein mit mehreren Wiederholungen 
angelegter Versuch bei Villmar/Kr. Weilburg zeigte eine Reduzierung des Befalls 
von 18 °/o in ,,Unbehandelt" auf 2 °/o in ,,Behandelt". Diese 2 '°/o hatten nur leichten 
Befall. Anbauer dieses Gebietes wollen daher 1970 Terracur flachenmaflig ein
setzen. Von anderen Stellen wurde ilber einen Ditylenchus-Befall von 80 '0/o an 
Ruben berichtet. 

Die Anbauflache der Ackerbohne ist weiter angestiegen. An pflanzenschutzlichen 
MaBnahmen waren im Berichtsjahre Spritzungen gegen B 1 a t  t 1 a u  s e erforder
lich, die teilweise von den Feldrandern aus mit Sprilhgeraten erfolgten. 

Zur Unkrautbekiimpfung in Ackerbohnen wurde in erster Linie Aretit eingesetzt. 
Das Auftreten der BI a t  t f 1 e c k  e n  k r a n k  h e  i t  war im Berichtsjahre dank 
der Trockenheit im Sommer relativ gering. 

Zur U n  k r a u  t b e  k ii m p f u n  g in Raps standen neben NaTA im Berichtsjahr 
einige neue Bodenherbizide zur Verfilgung, die versuchsweise eingesetzt wurden. 
In einem Versuch sollte neben Grasern vor allen Dingen auch A u s  f a  11-
g e t  r e  i d  e bekampft werden. Neben Treflan, Butisan und Kombinationen 
wurden auch 20 bzw. 30 kg/ha NaTA im Nachsaat- bzw. Vorsaatverfahren ge
spritzt. Die beste Unkrautwirkung zeigte die Parzelle mit 20 bzw. 30 kg/ha NaTA. 
Jedoch waren am Raps bei 30 kg/ha NaTA erhebliche Wuchsdepressionen fest
zustellen. 

Tabelle 5. Versuch in Zuckerrtiben zur allgemeinen Unkrautbekampfung in Biblis 
Boden: Sandiger Lehm, trocken, krtimelig Saatzeit: 9.4.1969 Auflauf: 30.4.1969 

Mittel: 

1 Unbehandelt 

2 Pyramin 4 VA 
3 NaTA + Pyramin 15 + 3 VA 
4 NaTA + Merpelan 15 + 3 VA 
5 Merpelan 

6 Murbetex 

7 Betanal 
8 Pyramin 

4 

6 

6 

4 

VA 

VA 

NA 

NA 

72 

14 

15 

18 

17 

60 

3 

37 

10 26 0/o 39 0/o 2 0/o 2 0/o 19 °/o 12 °/o

10 2 7 1 1 2 3 

10 4 8 1 1 3 2 

10 3 8 2 1 3 4 

10 3 7 1 1 4 3 

8 7  9 9 9 9 9 

16 1 

17 4 

3 

9 

1 

4 

1 

4 

1 

7 

1 

9 

Behandelte Parzellen 2 - 6 (9. 4. 1969) 7 + 8 (13. 5. 1969). 

0/1 

2/1 

2/1 

2/1 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

Entwicklungszustand Unkrauter: Hederich 4-6 Blatt I Bingelkraut 2-4 Blatt I Taub
nessel 2 - 4 Blatt / Gansedistel 4 Blatt / Melde 2 - 4 
Blatt. 

Bemerkung: 1 = Wirkung ausgezeichnet 
9 = keine Wirkung. 

* Bonitur 9/9 ware Totalschaden
U = Unkraut
K = Kulturpflanze
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20 kg NaTA je ha geniigten fur die zu fordernde Wirkung und wurden vom Raps 
bei nur geringen Wuchsbeeintrachtigungen vertragen. Bei dieser Dosierung ist 
eine deutliche Wirkung auf die Q u e c k  e feststellbar. Auf 3 Versuchsfliichen 
wurde in den Butisan-Parzellen verzogertes Auflaufen und Ausdiinnung des 
Rapsbestandes bemerkt. 

b) Im Gemi.isebau

Zur U n  k r a u  t b e  k a m p  f u n  g in Kohlriiben wurden bereits im Vorjahre 
Versuche angelegt, im Berichtsjahre zusiitzlich mit Butisan. Auch hier hat sich 
Butisan, angewandt vor dem Auflaufen oder kurz nach dem Auflaufen der Un
kriiuter, als erfolgversprechend gezeigt. Fur 1970 sind groBere Versuche mit 
diesem Mittel und mit Elancolan geplant. Eine chemische Unkrautbekiimpfung in 
Kohlriiben wilrde den Anbau wesentlich erleichtern. Zur Zeit sind noch erheb
liche Aufwendungen an Zeit und Handarbeit fur Unkrautbekampfung er
forderlich. 

Im Zwiebelanbau ist die Unkrautbekiimpfung mit Prevenol 56 nach wie vor 
unsicher. Zur Unkrautbekampfung in Saatzwiebeln wurde 2932 (Hoechst) mit 
4 und 6 kg/ha im Nachsaatverfahren eingesetzt. 6 kg/ha riefen nahezu Total
schaden hervor. 4 kg/ha verursachten noch eine Ausdiinnung um etwa 25 °/o. Die 
Wirkung gegen zahlreiche Unkrautarten war gut bis sehr gut, so daB 2932 in 
niedrigerer Konzentration brauchbar zu sein scheint. Die Ausdiinnung lieBe sich 
unter Umstanden durch dichtere Saat ausgleichen. 

Im Feldsalatanbau konnte sich in Griesheim bei Darmstadt das im badischen 
Raume bisher eingesetzte Patoran nicht einfiihren. Auf humusarmen Mineral
boden, wie sie in Griesheim nicht selten sind, gab es beim Einsatz von 2 kg 
Patoran je ha im 4- bis 6-Blatt-Stadium des Feldsalates Schaden. Davon abge
sehen, wird diese Methode im Hinblick auf mogliche Riickstiinde fur bedenklich 
gehalten (Dr. H. 0 r t  h ,  miindl. Mitt.). 

Im Kohlanbau sind im Berichtsjahre in verstiirktem MaBe Schiiden durch 
P h o ma aufgetreten. Sie betrugen 10 0/o und ortlich mehr. Bekiimpfungsversuche 
gegen diese Krankheit sind fur 1970 vorgesehen. 

Gegen K o h  1 h e r  n i e hat die Verwendung von Kalkstickstoff in hoherer 
Dosierung eine deutliche Verminderung des Befalls gebracht. Dies war sowohl im 
Jahre 1968 als auch erneut im Berichtsjahre der Fall. In einem Versuch konnte 
im Kr. Biedenkopf auf ,,Unbehandelt" ein Befall von 29 0/o, auf der Kalkstickstoff
Parzelle (800 kg/ha) nur ein solcher von 7 0/o gefunden werden. Der Befallsgrad 
dieser 7 °/o war auBerdem wesentlich schwiicher als bei ,,Unbehandelt". 

In einem Versuch mit Kohlriiben-Pillensaatgut wurde die auflaufende Saat trotz 
Insektizidbehandlung der Pille von E r  d f 16 h e n  vernichtet. 

Ein wichtiges im kommenden Jahre (1970) zu losendes Problem wird die Bekiimp
fung der K o h  1 e u 1 e sein, nachdem die Anwendung von DDT spatestens 1971 
verboten sein wird. 

In der praktischen Anwendung haben sich unsere Versuche von 1968, die sich mit 
dem Beidrillverfahren von Birlane- bzw. Nexion-Granulat zu Rettichen oder 
Radieschen gegen K o h  1 f 1 i e g e n  befall befaBten, bewiihrt. Die Praxis bedient 
sich hierbei entweder der modernen Methode mit Beidrillgeriiten (Sembner) oder 

12 
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des Aufdrillverfahrens mit herkommlichen Sageraten oder mit der Samaschine 
kombinierter Kleesaer. Auch die Bandspritzung mit Flachstrahldiisen bei 600 1 
Briihe je ha und 1000 cm3 Dimethoat nach der Eiablage durch die Kohlfliege in 
verschiedenen Kohlkulturen hat sich bewahrt und wird von mehreren Betrieben 
angewendet. 

Versager gab es im vergangenen Jahr bei dem Beidrillverfahren mit Birlane
Granulat trotz der relativ hohen Aufwandmenge von 8 kg/ha bei Sommerrettich. 
Es wurde hierbei angenommen, daB infolge der groBen Hitze im August der 
Wirkstoff des Birlane schon verdampft war, als die Gemiisefliegen zur Entwick
lung kamen. 

Versager gab es auch 1969 wieder in zahlreichen Zwiebelbestanden in Griesheim 
bei Darmstadt nach Saatgutbehandlung mit Alvit 55 gegen die Z w i e b e 1-
f 1 i e g e. Nicht nur Zwiebeln, sondern auch Lauch waren bis zu 60 °/o befallen 
und wurden umgebrochen. Resistenzerscheinungen sind nach Dieldrinbehandlung 
nicht auszuschlieBen. In Anbetracht des Verbotes von Dieldrin im Gemiisebau 
erscheint die Nachpriifung einer etwaigen Resistenz der Zwiebelfliege gegeniiber 
diesem Wirkstoff nicht mehr notwendig. 

Die Bekampfung der Zwiebelfliege wird im Jahre 1970 mit Beidrill-, Aufdrill
bzw. SpritzmaBnahmen aufzunehmen sein. 

Ein Beidrill- bzw. Saatgutpuderversuch mit Bromophos- wie auch Chlor
fenvinfos-Wirkstoffen gegen die M o h r e  n f 1 i e g e im Anbaugebiet Griesheim 
bei Darmstadt hatte mangels Befalls kein Ergebnis. Riickstandsanalysen bei den 
Bromophos-Anwendungen hatten trotz Uberdosierung unter den Toleranzen 
liegende Werte. Die Birlane-Riickstandswerte lagen zum Berichtszeitpunkt noch 
nicht vor. 

An Sellerie gab es vor allen Dingen in den feuchteren Anbaugebieten des Riedes 
eine Reihe bisher noch nicht einwandfrei geklarter W u r z  e 1 f a  u 1 e n  , die sich 
im Beginn durch Blattvergilbung und spater durch Absterben des ganzen Blatt
schopfes zeigten. Allgemein betrugen die Ausfalle durch diese Faulnis nicht iiber 
3 0/o. In 2 Fallen traten Schaden bis zu 25 '°/o ein. 

Die M o h r e  n m  o t t e , die 1964 in Griesheim schon einmal Schaden bis zu 100 0/o 
bewirkte, trat auch 1969 nur unterschwellig auf und loste keine wirtschaftlichen 
Schaden aus. 

c) Im Obstbau

Zur U n  k r a u  t - u n d U n g  r a s  e r  be k a m p  fu n g in einer Kernobstanlage 
(Limburg) wurde Ustinex PA (20 kg/ha) mit Domatol Spezial (20 kg/ha), Gesaprim 
(5 kg/ha) und Reglone/Gramoxone (2,5 + 2,51/ha) verglichen. Ustinex PA wirkte 
am besten, allerdings muBte auch hier, wie in allen anderen Parzellen, im Sommer 
eine Nachbehandlung mit einem MCPA-Praparat gegen A c k e r  w i n d  e und 
H a h n e  n f u B vorgenommen werden. Die Mittelkosten sind z. T. betrachtlich. 
Sie liegen bei den ersten drei genannten Mitteln bei 860,-, 660,- und 150,
DM/ha. Insgesamt gesehen liegt Gesaprim mit 5 kg/ha recht giinstig. Eine end
giiltige Beurteilung der Wirkung ist erst im nachsten Jahr moglich. 

Im Kernobstbau konnte der S c h o r  f bei termingerechter Spritzung mit den 
seither bewahrten Praparaten Delan, Orthocid und, wie ein Versuch zeigte, wohl 
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auch mit Pomuran gut bekiimpft werden. Auch zeigte sich wieder, daB bei 
haufigen Niederschlagen im August und September der oder den Spiitschorf
spritzungen eine nicht unerhebliche Bedeutung zukommt. 

Zur Bekampfung der O b s t  m a d e ,  die im Rhein-Main-Gebiet wieder starker 
als 1968 auftrat, waren 4 Spritzungen erforderlich. In der S c h o r  f bekiimpfung 
konnten mit dem Verfahren, im ± 10-Tage-Abstand unter Beriicksichtigung von 
stiirkeren Niederschlagen zu spritzen, wieder gute Ergebnisse mit Delan und 
Pomuran bei den Sorten ,Golden Delicious', ,Cox' und ,Goldparmane' erzielt 
werden. Das neue, teilsystemische Mittel Benlate schnitt am besten ab. Gegen 
A p f e 1 m e  h 1 t a u  zeigte Benlate eine ausgezeichnete Wirkung, so daB mit 
diesem Mittel im nachsten Jahre (1970) weitere Versuche durchgefiihrt werden 
sollen. 

Anhaltende Klagen iiber die S t i p p  i g k e i t  vor allem an Apfeln der Sorte 
,Cox Orange' haben zu folgendem Versuch Veranlassung gegeben: Es wurden 
Spritzungen mit Antistipp 1 0/o sowie Kalksalpeter 0,5 °/o am 12. 6., 1. 8., 15. 8. und 
1. 9.1969 vorgenommen. Geerntet wurde am 23. 9. Bei der Bonitierung am 4. 11.
ergab sich nach 42tagiger Lagerung folgender Stippebefall in 0/o:

Variante stippefrei leicht stippig stark stippig faule Fri.ichte 

Kontrolle 30 22 37 11 

Antistipp 91 6 1 2 

Kalksalpeter 78 13 9 

Antistipp hat in diesem Versuch zu einem guten Ergebnis gefiihrt. 

Wie 1968 ist auch im Berichtsjahre die S p r ii h f 1 e c k  e n  k r a n k  h e  i t  
(Cylindrosporium padi) an SilB- und Sauerkirschen im Rhein-Main-Gebiet sehr 
stark aufgetreten. In einem Versuch zur Bekiimpfung dieser Krankheit, der 
erstmals im Main-Taunus-Gebiet angelegt worden war, konnten sehr gute 
Ergebnisse erzielt werden. Die Krankheit tritt in zunehmendem MaBe in Sauer
kirschenanlagen und in Baumschulen auf. Bei starkem Befall sind die Biiume 
Ende August/ Anfang September schon nahezu kahl. Es wurden gestaffelte 
Terminspritzungen mit Delan, Orthocid und Pomuran in der Zeit vom 16. 5. bis 
16.6.1969 durchgefiihrt. Die Parzellen erhielten jeweils 1, 2, 3 oder 4 Spritzungen. 
Die erste Behandlung erfolgte bei beginnender Laubblattentfaltung. Bei der 
Auswertung waren Anfang August in ,,Unbehandelt" etwa 50 °/o der Blatter von 
der Sprilhfleckenkrankheit befallen, Ende August waren es ilber 90 '°/o. Delan, 
einmal gespritzt, zeigte schon recht gute Wirkung. In den Parzellen, die 3 Sprit
zungen erhalten hatten, waren Ende August bei Delan und Pomuran nur 0,4 
bzw. 6,2 0/o der Blatter befallen. Orthocid erzielte die beste Wirkung erst nach 
4 Spritzungen. Mit 2 bis 5 Spritzungen nach der Blute dilrfte in normalen Jahren 
die Spriihfleckenkrankheit ausreichend zu bekiimpfen sein. 

Bei der Bekampfung der K r ii u s e 1 k r a n k h e i t des Pfirsichs, vor allem bei 
den sehr anfiilligen, gelbfleischigen Sorten, hatte Kupfer, zweimal im Frilhjahr 
vor der Blute gespritzt, meistens nur sehr unvollstiindige Wirkung erzielt. In den 
Jahren 1968 und 1969 konnte hier bei Versuchen festgestellt werden, daB Delan, 

12• 
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beim Knospenschwellen und vor Blii.tenaufbruch eingesetzt, sehr gute Ergebnisse 
brachte. In der Delan-Parzelle waren Ende Mai nur 5 °/o befallene Blatter und bei 
Melprex 20 °/o festzustellen, wiihrend in ,,Unbehandelt" zu diesem Zeitpunkt 
Totalbefall vorgelegen hat. Es handelte sich bei dem Versuch um die sehr anfiillige 
Sorte ,Elberta'. 
Spritzungen mit einem Kupfer- und einem Versuchspriiparat gegen Pseudo -
m o n as m o r s p run o rum an Birne (,Alexander Lucas') im Rahmen eines
Versuches brachten keinen Erfolg. Das Auftreten dieser Bakterienkrankheit war 
wesentlich schwiicher als in den Jahren 1967 und 1968. 
In Erdbeeren der Sorte ,Red Gauntled' wurden Gesatop (1 kg/ha), Venzar (2 kg/ha) 
und Tenoran (8 kg/ha) am 11.4.1969 auf unkrautfreiem Boden, der einige Tage 
zuvor gefriist worden war, gespritzt. Es handelte sich um schweren Lehmboden. 
Venzar und Gesatop riefen keine Schiiden hervor und die behandelten Parzellen 
blieben fast frei von Unkriiutern bis Mitte September. Bei Tenoran war die 
Wirkung vollig ungenilgend, und es wurden auch deutliche Schiiden (kleine 
Frilchte) festgestellt. Die sicherste Unkrautwirkung, ohne irgendwelche Schiiden 
hervorzurufen, hatte Gesatop (0,8 kg/ha) bei Herbstbehandlung, Anfang Oktober, 
wenn bis Anfang August die Pflanzung vorgenommen worden war. Auf Grund 
mehrjiihriger Versuchsergebnisse wird Gesatop in der genannten Aufwandmenge 
nur noch im Herbst empfohlen. 

d) Im Forst

Die S c h il t  t e k r a n k  h e  i t  an Kiefern ist, bedingt durch die Infektion von 
1968, in stiirkerem Mafle aufgetreten. Es wurden wie ilblich zur Vermeidung von 
Neuinfektionen Spritzungen mit Zineb und Maneb empfohlen. Stiirkere Neu
infektionen traten jedoch infolge der wochenlange:n. Trockenheit im Sommer 
nicht ein. 
Die Anforderung von Beratungen ilber U n  k r a u  t bekiimpfungen im Forst hat 
zugenommen. Als Neuerung ist die Moglichkeit der Anwendung von 2,4,5-T
Salzen zur Bekampfung von unerwilnschten holzigen Pflanzen in Fichten- und 
Kiefernkulturen zu nennen. Eine Anwendung bei Laubholzern und bei Liirchen 
ist mii Schiiden der Kulturpflanzen verbunden. 
Im Jahre 1970 sollen einige wichtige Versuche und Fliichenbehandlungen durch 
Vertreter des Kuratoriums fur Waldarbeit und Forsttechnik besichtigt werden. 

e) Bei der Grabenentkrautung

Die Bekiimpfung unerwilnschter Pflanzen in Gewiissern hat zugenommen. Im 
Berichtsjahre wurden vor allen Dingen Versuche mit Diuron (= Karmex) zur 
Bekiimpfung von Algen durchgefilhrt. Eine gute Wirkung ist ilberall in solchen 
Gewiissern, die keine oder nur geringe Stromung haben, zu erzielen. Hierbei sind 
Aufwandmengen von 0,4 bis 0,8 ppm AS (Aktivsubstanz) angewandt worden. 
Eine Schwierigkeit besteht darin, dafl nicht nur F a d  e n  a 1 g e n  , sondern auch 
pflanzliches Plankton von diesen Mitteln getroffen wird und dadurch eine Ver
ringerung der Niihrsubstanz in den behandelten Gewiissern eintritt. Dies spielt 
jedoch bei neuzeitlichen Fischzilchtern keine Rolle, da sich diese sowieso weit
gehend auf Kunstfutter zur Aufzucht ihrer Tiere eingestellt haben. Bei starker 
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Stromung wird die Wirkstoffmenge in kurzer Zeit so verdunnt, daB die Wirkung 
bald nachlii.Bt und erneut Algen auftreten. Casoron in einer Aufwandmenge von 
120 kg/ha konnte mit gutem Erfolg gegen S c h w i m m  e n d  e s L a i c h k r a u  t 
eingesetzt werden, wahrend Diuron in der ublichen Aufwandmenge keinen aus
reichenden Erfolg gegen diese Wasserpflanze brachte. In einem Teich im Kr. 
Wetzlar wurde ein starkeres Auftreten der S e e k  a n  n e (Limnanthemum 
nymphaeoides) gefunden. 

f) Sonstiges

Die seit vielen Jahren vorkommenden Ra u c h  s ch a d e n  im Dillkreis, ins
besoridere bei Dillenburg und Umgebung, sind im Berichtsjahre nicht aufgetreten, 
nachdem der Schornstein der dort ansassigen Herstellerfirma von Emaille einen 
Absorptionsaufsatz erhalten hat. Ein neuer Rauchschaden kleineren AusmaBes 
trat bei Ehringshausen/Kr. Wetzlar au£. 

Die im Vorjahre (1968) begonnenen Versuche zur Grtinlanderneuerung <lurch 
chemische Behandlung mit anschlieBendem Frasen und Neueinsaat wurden fort
gesetzt. Ein Versuch zur Klarung des gunstigsten Termines ergab, daB eine solche 
Behandlung vor dem 1. Schnitt erhebliche Schwierigkeiten mit sich brachte, 
wahrend eine Umwandlung nach dem ersten Schnitt reibungslos durchzufiihren 
ist. Alle im Vorjahre angelegten Versuche hatten im Berichtsjahre einen guten 
Pflanzenbestand zu verzeichnen. Die Betriebe, in denen diese Versuche durch
gefiihrt wurden, waren mit der Auswirkung sehr zufrieden. 

12. Veroffentlichungen
D e r n  , R.: Erfahrungen mit granulierten Nematiziden. Gesunde Pflanzen 21. 1969, 

109-110, 112, 114-116, 118-120. 

-, Eindringungsgeschwindigkeit und Kontaktwirkung einiger nematizider Granulate 
im Boden. Mitt. Biol. Bundesanst. Berlin-Dahlem 136. 1969, 8-14. 

K r a m e r, K.: Warndienstkontrollen 1968. Gesunde Pflanzen 21. 1969, 48, 50, 52. 

K r a m e r, K.: Pflanzenschutz-Warndienst im Obstbau. Erwerbsobstbau 11. 1969, 
94-96. 

K ii t h e , K., und S t e i n , W.: Otiorrhynchus ovatus L. (Coleopteren, Curculioniden) 
als Erdbeerschadling. Gesunde Pflanzen 21. 1969, 41-42, 44, 46, 48. 

K ii t h e , K.: Eine neue Moglichkeit der Bekampfung von Herbstzeitlosen (Colchicum 
autumnale L.). Gesunde Pflanzen 21. 1969, 81-83. 

K ii t h e , K;, und K r a n t z , R.: EinfluB des Behandlungstermines auf die Bekampfung 
des Ackerfuchsschwanzes (Alopecurus myosuroides Huds.). Gesunde Fflanzen 21.
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Le i b e r, E.: Beitrage zur Morphologie der Nelkenfliege Pho·rbia brunnescens Zett. 
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W e i l e r, N.: Erfahrungen mit Phenmedipham in Hessen-Nassau. Kurzreferate 
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2. Pflanzenschutzamt Kassel-Harleshausen

Dienstherr: Land- und Forstwirtschaftskammer Kurhessen 

Dienstbereich: Regierungsbezirk Kassel 

Anschrift: 3500 Kassel-Harleshausen, Am Versuchsfeld 17; 

Tel. (05 61) 6 30 21 / 23 

Leiter: Oberlandw.-Rat Heinrich Z i m m e r m a n n 

1. Oberblick

Die Schwerpunkte im Pflanzenschutz lagen wiederum hauptsachlich bei der 
chemischen Unkraut- und Ungrasbekampfung im Getreide-, Hackfrucht-, Ge
milse-, Obst- und Zierpflarizenbau sowie im Forst. Die amtliche Mittelprilfung 
wurde wesentlich erweitert. Die Ausbreitung des K a r t  o f f  e 1 n e m  a t  o d e n  
wurde standig kontrolliert. Neue Befallsherde wurden gemeldet. Die Resistenz
prtifung der Kartoffelzuchtstamme zur Bekampfung des K a r t  o f f  e 1 n e m  a -
t o d e n wurde fortgesetzt. K a r t o f f e 1 k r e b s versuche zur Rassenanalyse und 
Sortenresistenzprtifung wurden angelegt. Fragen der Bekampfung des R ii b e n  -
k o p f a 1 c h e n s wurden geklart. Der Wirtspflanzenkreis des S t o c k a 1 c h e n s 
wurde wei�erhin untersucht. Das Auftreten der K irs c h  f r  u c h t f 1 i e g e im 
Kr. Witzenhausen wurde tiberwacht. Weitere Beobachtungsstellen wurden in den 
Kreisen Eschwege, Hersfeld und Hofgeismar eingerichtet und neue Befallsgebiete 
festgestellt. Der G u m m  i w i ck 1 e r ,  ein Kleinschmetterling, trat als neuer 
Schadling in einigen Silflkirschenanlagen des Kreises Witzenhausen sehr stark 
auf. Die Bekampfung dieses Schadlings ist von grofltem wirtschaftlichen Interesse. 
Die Edelobsterzeuger der Kreise Eschwege und Marburg sowie die Kasseler 
Gemilsebaubetriebe wurden vom regionalen Warndienst eingehend beraten. Die 
Durchftihrung der Negativprognose des Deutschen Wetterdienstes zur gezielten 
Bekampfung der K a r t  o f f  e 1 k r a u  t f a u  1 e wurde in den Kreisen Franken
berg und Marburg intensiviert. Der Meldedienst, der ilber das Auftreten von 
Schadlingen und Krankheiten berichtete, wurde neu organisiert. So erfolgten 
die Eintragungen erstmalig nach Naturraumen. Gleichzeitig wurde die Bericht
erstattung au£ das Auftreten von nichtparasitaren Schaden ausgedehnt. Der 
Forstschutz bearbeitete pflanzenhygienische Probleme, die sich besonders au£ den 
Nahrstoffbereich der Forstkampe und Waldboden erstreckten. 

2. Organisation und Personalverhaltnisse
a) Organisation

Im Berichtsjahr 1969 traten keine wesentlichen Veranderungen ein.
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b) Personalverhaltnisse

Der Personalstand zeigte am 31. Dezember 1969 folgendes Bild:

Pflanzenschutzamt 

Obstvirus-Testung 

Bisambekampfung 

Insgesamt 

d avo n 

beamtet 

aus Bundesmitteln 

aus sonstigen 
Sondermitteln 

Wissen
schaft
licher 

Dienst 

5 

5 

2 

1 

T e c h n i s c h e r
D i e n s t Ver-

in den waltungs-
imAuBen- Labora- dienst 

dienst torien 

19 1 2 

1 

3 

23 1 2 

Die S ac h g e b i  e t  e verteilten sich auf die Mitarbeiter wie folgt: 

1. Leiter: Oberlandwirtschaftsrat Heinrich Zi m m e r m a n n
2. Sachbearbeiter fiir den gartenbaulichen Pflanzenschutz:
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Sonstige 
(ohne 

Raum-
pflege) 

2 

2 

Dipl.-Gartenbauinspektor Karl B o h  r 
3. Sachbearbeiter fiir Viruskrankheiten, Pflanzenbeschau: Dr. Otto M a r c u s
4. Sachbearbeiter fiir den Forst- und Holzschutz:

Landw.-Assessor Klaus-Jurgen R o e d i g e r  
5. Sachbearbeiter filr den Warn- und Meldedienst: Landw.-Assessor Erich S c h e e r
6. Sachbearbeiter fiir den landwirtschaftlichen Pflanzenschutz:

Landwirtschaftsrat Wilhelm S toh r. 

Die Aufgaben der amtlichen Mittelprilfung wurden von den zustii.ndigen Sach
bearbeitern ilbernommen. 

3. Ausbildung von Fachkraften fur den Pflanzenschutz

An folgenden Veranstaltungen wurde teilgenommen: 

Fortbildungslehrgang filr die Pflanzenschutzberater der Pflanzenschutzamter Frank
furt a. M. und Kassel an der Lehr- und Forschungsanstalt fiir Griinlandwirtschaft und 
Futterbau auf dem Eichhof bei Bad Hersfeld. 

Geratetechnischer Lehrgang fiir eine Gruppe Pflanzenschutzberater am Pflanzenschutz
amt in Miinster/Westf. 

Geratelehrgang mit einer Geratevorfiihrung der Fa. Gebr. Holder in Wabern, 
Kr. Fritzlar-Homberg. 

Vorfiihrung der logarithmischen Spritzung durch die Fa. J. R. Geigy AG. 

2 Lehrgange der Landesanstalt fiir Immissions- und Bodennutzungsschutz, Essen. 

Lehrgang iiber moderne Dokumentationsmethoden im Bereich des Pflanzenschutzes bei 
der Biologischen Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft Berlin-Dahlem. 

Informationslehrgang iiber Strahlenschutz in der Land- und Ernahrungswirtschaft des 
Instituts filr Strahlenschutz der Gesellschaft fiir Strahlenforschung, Neuherberg b. 
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Miinchen, veranstaltet vom Bundesamt fiir Ernahrung und Forstwirtschaft, Frankfurt 
a. M. im Auftrage des Bundesministeriums fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten.
Lehrfahrt mit einem Teil der Ahgehorigen der Pflanzenschutzamter Frankfurt a. Main 
und Kassel in die Lander Rheinland-Pfalz und Saarland. 

Saatenanerkennungslehrgang der Land- und Forstwirtschaftskammer Kurhessen. 
Fortbildungslehrgang iiber Geratetechnik bei der Fa. Gebr. Holder in Metzingen, ver
anstaltet von der Vereinigung Deutscher Pflanzenarzte. 
Pflanzenbeschaulehrgang in Miinchen. 
Lehrgang iiber Anlage, Bonitur und Verrechnung von Versuchen zur Mittelpriifung an 
der Landwirtschaftskammer in Oldenburg unter Mitwirkung des Pflanzenschutzamtes 
Oldenburg. 

4. Tagungen und Besuche

An folgenden Veranstaltungen wurde teilgenommen: 

Nematodentagung am Institut fiir Hackfruchtkrankheiten und Nematodenforschung der 
Biologischen Bundesanstalt in Miinster/Westf. 
Tagung der Institute fiir Gemiisekrankheiten und Unkrautforschung der Biologischen 
Bundesanstalt in Braunschweig. 
Besichtigung der Laboratorien und Versuchsfelder des Limburgerhofes der BASF und 
der Schering-Werke in Berlin. 
Tagung des Instituts fiir Zuckerriibenforschung in Holtensen bei Gottingen. 
Arbeitssitzung des Instituts fiir Obstkrankheiten der Biologischen Bundesanstalt in Bad 
Godesberg. 
6. Arbeitsbesprechung der Arbeitsgruppe ,,Forstkultur" des Arbeitsringes ,,Chemische
Unkrautbekampfung" des Kuratoriums fiir Waldarbeit und Forsttechnik in Wilrzburg.
Besprechung am Pflanzenschutzamt mit Dr. M. H i  11 e ,  Sachbearbeiter filr die 
Kartoffelkrebsbekampfung am Institut filr Botanik der Biologischen Bundesanstalt in 
Braunschweig Uber den weiteren Ausbau der Schnellmethode zur Bodenuntersuchung 
auf Dauersporangienbesatz und die Anwendung dieser Methode bei der Tilgung von 
Kartoffelkrebsherden. 

5. Erfahrungsaustausch des Arbeitsringes ,,Chemische Unkrautbekampfung" des Kura
toriums filr Waldarbeit und Forsttechnik in Bad Kreuznach.
Bisamtagung der Landesbeauftragten filr Bisambekampfung in Bad Godesberg. 

5. Melde- und Warndienst

Die Pflanzenschutzberater filhrten weiterhin den M e  Id e d i e  n s t durch. Die 
Meldungen ilber das Auftreten von Schiidlingen und Krankheiten wurden nicht 
meht nach Kreisen, sondern nach Naturriiumen in die Meldebliitter eingetragen. 
Nordhessen gliedert sich in folgende 5 Naturriiume: Lahn-Schwalm-Gebiet, 
Hessisch-Waldecksches Bergland, Nordhessische Senken, Osthessisches Bergland, 
Rhon und Rhonvorland. Die Ermittlung der Befallsausbreitung und Befallsstiirke 
erfolgte nicht mehr nach dem Zweizahlensystem, sondern nach dem Bonitierungs
schlilssel von O bis 9. Dieser neue Schlussel vereinfacht die statistische Erfassung 
erheblich. Da die nichtparasitiiren Pflanzenkrankheiten in den letzten Jahren bei 
verschiedenen Kulturen wesentlich zugenommen haben, wurden diese Schiiden 
innerhalb des Meldedienstes in die Berichterstattung aufgenopimen. Gleichzeitig 
wurden die nichtparasitiiren Schi:iden dem Institut fur nichtparasitare Pflanzen-
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krankheiten der Biologischen Bundesanstalt Berlin-Dahlem auf einem besonderen 
Berichtsbogen gemeldet. 
Der W a r n  d i e  n s t beobachtete stiindig das Auftreten von Schiidlingen und 
Krankheiten und gab in der Landwirtschaft, im Obst- und Gemilsebau sowie im 
Forst insgesamt 47 Meldungen als Warnmeldungen und Hinweise bekannt, die 
den Raiffeisenkassen, Kornhausern, dem Landwirtschaftlichen Wochenblatt filr 
Kurhessen und Waldeck und den Beziehern zugingen. Daneben wurden regionale 
Meldungen filr die Kirschanbauer des Kreises Witzenhausen, die Edelobst
erzeuger der Kreise Eschwege und Marburg und die Kasseler Gemilsebaubetriebe 
veroffentlicht. Der regionale Krautfiiule-Warndienst zur Bekiimpfung der 
Kartoffelkrautfaule bei Kartoffeln betreute die ,,Asphetaler Erzeugergemein
schaft" * nach den Regeln der Negativprognose des Deutschen Wetterdienstes. 

6. Offentliche Aufklarung
Die zustiindigen Sachbearbeiter und siimtliche Pflanzenschutzberater hielten 
L i c h t  b i  1 d e  r v o r t  r ii g e , die den Pflanzenschutz in der Landwirtschaft, im 
Gartenbau und im Forst behandelten. F a r b  t o n  f i 1 m e  ergiinzten die Vortriige. 
Folgende Personenkreise wurden angesprochen: Landwirte, Orts- und Kreis
landwirte, Pflanzenschutzwarte, landwirtschaftliche Kreisvereine, Ringberater 
der Landwirtschaftsamter, Landwirtschaftsmeister-Anwarter, Landwirtschafts
meister, Landfrauenvereine, Kartoffelanbau,- und Qualitiitsweizenerzeuger
gemeinschaften, Ackerbauausschu.B der Land- und Forstwirtschaftskammer Kur
hessen, Kurhessischer Saatbauverein, Gartner, Gartenmeister, Fachgruppen 
,,Gemilsebau" des Landesverbandes Kurhessischer Gartenbaubetriebe, Obst- und 
Gartenbauvereine, _Obstbauberatungsringe, Obstverwertungsgenossenschaften, 
landwirtschaftliche Spritzgemeinschaften, Raiffeisenkassen, Kornhauser, Land
handel, private, kommunale und staatliche Forstverwaltungen. Der P f 1 a n  z e n  -
s c h u t  z t a g  gewann in den Kreisen immer mehr Interessenten. Auf der 
G a r t n e r  b o r s  e in Kassel hatte das Pflanzenschutzamt einen Stand einge
richtet, der die chemische Unkrautbekiimpfung im Gartenbau veranschaulichte. 
Ferner wurden Krankheiten und Schadlinge an Chrysanthemen gezeigt. Vor der 
Oberklasse der Landwirtschaftsschulen wurde ein dreistilndiger P f 1 a n  z e n  -
s c h u t  z u n t e r r  i c h t mit Farblichtbildern durchgefilhrt. Die Gartenbau
schiller der Lehr- und Versuchsanstalt filr Gartenbau, Kassel-Oberzwehren, 
wurden auf allen Gebieten des praktischen Pflanzenschutzes im Gartenbau unter
richtet. Der Leiter des Pflanzenschutzamtes hielt V o  r 1 e s u n g  e n  an der 
Hessischen Ingenieurschule filr Landbau, Witzenhausen. Ein K r e i s  o b s t b a u  -
t a g  wurde in Marburg/Lahn veranstaltet. 4 F o r s t  1 e h  r g a n g  e ilber Aus
wahl und Technik der Ausbringung von Herbiziden wurden im Lehrbetrieb filr 
Waldarbeit beim staatlichen Forstamt Rhoden, Kr. Waldeck, filr Forstverwal-

• Die ,,Asphetaler Erzeugergemeinschaft" umfal3t diejenigen landwirtschaftlichen
Betriebe der Kreise Marburg und Frankenberg, welche Qualitatskartoffeln nach

bestimmten Anbaurichtlinien hinsichtlich Sortenwahl, Dilngung, Pflege, Pflanzen

schutzma13nahmen usw. produzieren. Diese Anbauflachen liegen im Einzugsgebiet der

Asphe, eines gr613eren Baches, der das Asphetal durchflieflt. Die Bezeichnung ist im

Bereich von Kurhessen ein fester, in Landwirtskreisen allgemein bekannter Begriff.
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tungs- und Betriebsbeamte durchgefuhrt. 8 Forstreferendare, die ihre Referendar
zeit in Nordhessen ableisten, besichtigten das Pflanzenschutzamt und wurden in 
Kurzreferaten in die wichtigsten Probleme des Forstschutzes sowie der Herbizid
anwendung eingefuhrt. Ein F o r t  b i  1 d u n g s  1 e h  r g a n g  der Landwirtschafts
lehrlinge wurde von der Landwirtschaftsschule Fritzlar veranstaltet, der mit 
einer Besichtigung der Landessorten-, Wiesendilngungs- und Cycocelversuche 
sowie mit einer Einfuhrung in die Unkraut- und Ungrasbekampfung im Getreide-, 
Ruben- und Maisbau verbunden war. B e s  i c h t i g u n  g s f  a h  r t e  n wurden 
mit den Mitgliedern des Ackerbauausschusses der Ackerbauabteilung der Land
und Forstwirtschaftskammer Kurhessen und den Beratern der chemischen 
Industrie veranstaltet. Dabei wurden Landessorten-, Dilngungs- und Cycocel
versuche sowie Unkraut- und Ungrasbekampfungsversuche besichtigt. Eine 
L e h r  - u n d Be s i c h t i g u n  g s f  a h  r t  wurde mit der Fachgruppe ,,Gemilse
bau", Kassel, des Landesverbandes Kurhessischer Gartenbaubetriebe zur Bundes
gartenschau nach Dortmund unternommen. Ferner wurden die Abteilung fur 
Gemilsebau der Gartenbauschule in Wolbeck und mehrere Gemilsebaubetriebe 
im Raum Milnster/Westf. besucht. Ein L e h r  g a n g  ii.her den Einsatz des Boden
entseuchungsmittels Terabol wurde mit den Kasseler Gartnern und den Schillern 
der Lehr- und Versuchsanstalt fur Gartenbau, Kassel-Oberzwehren, durchgefuhrt. 
Im Rahmen einer Veranstaltung der Kreisgruppe der Obst- und Gartenbauvereine 
wurde in Eschwege eine P f 1 a n  z e n  s c h u t  z 1 e h  r s c h a u  gezeigt, die unter 
dem Leitsatz stand: ,,Gesunde Pflanzen, reiche Ernten durch richtigen Pflanzen
schutz". P f 1 a n  z e n  s c h u t  z u n t e r r  i c h t wurde vor den Gartnerlehrlingen 
der Kreisberufsschule Kassel abgehalten. AnschlieBend erfolgte eine Besichtigung 
des Pflanzenschutzamtes. Eine G e  r a t e s  c h u 1 u n g der Fa. Gehr. Holder fand 
in der Waldarbeiterschule in Rhoden, Kr. Waldeck, statt. Folgende M e r k 
b 1 a t  t e r  wurden an die Offentlichkeit verteilt: Pflanzenschutz im Rilbenbau, 
Pflanzenschutz im Maisbau, Unkraut- und Ungrasbekampfung im Getreidebau, 
Wartezeiten nach Anwendung anerkannter Pflanzenschutzmittel, Kosten und 
Ausbringzeiten des Herbizideinsatzes im Forst, Literaturangaben zum Herbizid
einsatz im Forst, Technik der Ausbringung von Herbiziden im Forst, Herbizide 
fur den Forsteinsatz. Die B r o s c h ii. r e  ,,Pflanzenschutz im Garten" wurde den 
Gartenbaubetrieben und Interessenten ausgehandigt. Die Zeitschrift ,,G e s u n  d e
P f 1 a n  z e n" wurde einem groBen Mitarbeiter- und Interessentenkreis zugestellt. 
Warnmeldungen, Hinweise und Aufsatze, die im Landwirtschaftlichen Wochen
blatt veroffentlicht wurden, gaben die jeweilige Befallslage ii.her das Auftreten 
von Schadlingen und Krankheiten bekannt. - Das Pflanzenschutzamt verfugt 
ii.her 190 NaBpraparate, 161 Trockenpraparate, 335 ausgestopfte Tiere, 75 Un
krauttafeln, 66 Biologien, 13 550 Farbdiapositive, 6 Filme, 357 Bande Zeitschriften 
und 1448 Bucher. 

7. Auskunft und Beratung

Der Schwerpunkt in der Auskun£t und Beratung lag meistens auf dem Gebiet der
chemischen Unkraut- und Ungrasbekampfung in der Landwirtschaft, im Garten
bau und im Forst. Die neuen Herbizide erforderten eine eingehende Beratung in
allen Fragen des Einsatzes und der Mittelwirkung. F e  1 d- u n d W a 1 d
b e g e h  u n g e n ,  F e  1 d r u n  d f a h  r t e  n und W a 1 d 1 e h  r f a  h r t  e n  erfreuten
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sich immer groflerer Beliebtheit. Die S p r e  c h t a g  e der Pflanzenschutzberater 
an den Landwirtschaftsamtern wurden von der (Jffentlichkeit sehr haufig in 
Anspruch genommen. Die Bekampfung der Fruchtfolgeschadlinge und Frucht
folgekrankheiten sowie ihre Auswirkungen auf den landwirtschaftlichen Betrieb 
standen bei der Beratung an erster Stelle. Die Bekampfung des K a r t  o f f  e 1-
n e m  a t  o d e  n durch den Anbau resistenter Kartoffelsorten war besonders vor
dringlich in den Befallsgemarkungen. Die Gestaltung einer zweckmaBigen Frucht
folge zur Bekampfung des S t  o c k  - u n d R ii b e n  k o p  f a 1 c h e n s  blieb 
weiterhin die wichtigste Maflnahme fur die Gesunderhaltung der Boden. Dabei 
wurde angestrebt, eine pflanzenhygienische MaBnahme mit einer chemischen 
Bekampfung zu verbinden wie z. B. beim Riibenkopfalchen. Hier liegen bereits 
Ansatzpunkte fur eine Beratung vor, die den integrierten Pflanzenschutz be
riihren. Bei den Beratungen wurde besonders auf die Pflanzenhygiene hin
gewiesen. Die standige Zunahme der Versauerung und Strukturverschlechterung 
der Ackerboden erforderte eine intensive Aufklarung iiber die nachteiligen Aus
wirkungen, die sich beim Einsatz der B o den h e r b  i z i d  e zur Unkraut- und 
Ungrasbekampfung auf kranken Boden ergeben. Der integrierte Pflanzenschutz 
wurde hauptsachlich bei den F e  1 d b e g  e h  u n g e n  beriicksichtigt. Hier kam es 
hauptsachlich darauf an, die Teilnehmer zu iiberzeugen, daB nicht in jedem Fall 
Spritzungen zur Unkraut- und Ungrasbekampfung sowie zur Schadlings- und 
Krankheitsbekampfung notwendig sind. Die Anwendung der Negativvorhersage 
des Deutschen W etterdienstes zur gezielten K r a u t f a u 1 e bekampfung bei 
Kartoffeln gewann in den Kreisen Frankenberg und Marburg immer mehr 
an Bedeutung. Hier erstreckten sich die Auskiinfte und Beratungen, die der regio
nale Warndienst durchfiihrte, auf eine weitere Erfassung von Kartoffelanbau
flachen. Die Edelobstbetriebe wurden weiterhin in allen Fragen der A p f e 1-
s c h o  r f - und A p f e 1 w i c k 1 e r  bekampfung eingehend beraten. Die Kirsch
anbauer des Kreises Witzenhausen erhielten gezielte Anweisungen zur 
Bekampfung der K i r s c h f r  u c h t f 1 i e g e. Die Beratung der holzverarbeiten
den Industrie wurde in allen Holzschutzfragen intensiviert. Der Gemeinschafts
pflanzenschutz wurde durch den Kauf neuer Spritzgerate und die Griindung 
weiterer Spritzgemeinschaften gefordert. Mit den gewerblichen Schadlings
bekampfern erfolgte eine enge Zusammenarbeit. 

8. Oberwachungsaufgaben nach dem Pflanzenschutzgesetz
7 Gemeinden wurden vom K a r t o f f e 1 n e m a t o d e n als neu befallen gemeldet.
Insgesamt sind nunmehr 75 Gemeinden in Kurhessen mit dem Kartoffel
nematoden verseucht. In 3 Befallsgemarkungen wurden neue Hertle festgestellt.
2 neue K a r t  o f f  e 1 k r e  b s herde wurden gefunden. Damit bestehen 17 Kar
toffelkrebsherde in Kurhessen. Der S a n  - Jo s e - S c h i  1 d 1 a u  s - Begehungs
dienst untersuchte in 13 Baumschulbetrieben 3590 Obstbaume und Beeren
straucher sowie 19 Einschlagplatze mit einer' Gesamtflache von 50 Ar. Befall lag
nicht vor. Bei den Baumschulbegehungen wurden in 13 Obstbaumschulen 6,50 ha 
verkaufsfahige Ware auf sichtbaren Befall mit O b s t  v i r o s e  n kontrolliert.
Von 126 788 Obstgeholzen waren 223 krank und wurden durch Abknicken unver
kauflich gemacht. Die festgestellten Viruskrankheiten verteilten sich auf die
einzelnen Obstgeholze wie folgt: 5 Stuck= 0,08 °/oo A p f e 1 m o s  a i k ,  1 Stuck=
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0,01 °/oo G u m m i h o l z v i r o s e ,  2 Stuck=0,1 °/oo B i r n e n r i n g f l e c k i g
k e i t  , 29 Stuck = 2,5 0/oo Ri n g  f l e c k e n  m o s  a i k der Pflaume, 55 Stuck = 
3,2 °/oo Ri n g  f 1 e c k  e n  m o s  a i k der Sauerkirsche, 131 Stuck= 10,6 0/oo Ri n g  -
u n d B a n d  m o s a i k der SuBkirsche. Im ganzen lassen die Befunde der Baum
schulbegehung, die im Sommer des Berichtsjahres durchgefilhrt wurde, darauf 
schlieBen, daB sich der Gesundheitszustand der verkaufsfahigen Ware gegenilber 
den Vorjahren leicht gebessert, zumindest sich aber nicht verschlechtert hat. Der 
Verlauf der Fruhjahrswitterung hat offensichtlich die Ausbildung von Virus
symptomen beim Kernobst gehemmt, dagegen beim Steinobst gefordert. In 
8 Gartenbaubetrieben wurde eine Begehung der Erdbeervermehrungsflachen zur 
Anerkennung von Erdbeerjungpflanzen vorgenommen. Die Kontrolle erstreckte 
sich auf Schadlings- und Krankheitsbefall, besonders auf das Vorkommen von 
freilebenden N e  m a t  o d e n. Die Ra t t e  n - und S p e r 1 i n  g s bekampfung 
wurden durch die Pflanzenschutzberater uberwacht. Das Auftreten des Bisams 
wurde in den Einzugsgebieten standig kontrolliert. Im Berichtsjahre wurden in 
Kurhessen 8012 B i s  a m  e gefangen. 

9. Amtliche Pflanzenbeschau

a) Einfuhr

Die amtliche Pflanzenbeschau wurde 1969 an 2 Stellen durchgefilhrt: 1. Postamt
Kassel - GieBbergstraBe, 2. EinlaBstelle Bebra, Bahnhof. Beim Zollamt Kassel -
GieBbergstraBe wurden wie bisher nur Postsendungen durch die amtliche
Pflanzenbeschau abgefertigt. Wie in den Jahren vorher handelte es sich wieder um
kleinere Sendungen von Blumenzwiebeln und Blumenknollen aus einigen euro
paischen Landern, vornehmlich aus Holland, Osterreich und der Schweiz. Einzelne
Geschenksendungen von Zitrusfruchten filr Gastarbeiter wurden ebenfalls
abgefertigt. Aus Ubersee trafen wahrend des Berichtszeitraums keine pflanzen
beschaupflichtigen Sendungen ein. Nur eine Sendung von Blumenzwiebeln aus
Holland wurde wegen fehlendem Pflanzengesundheitszeugnis zuruckgewiesen.
In Bebra lag mengenmaBig das Schwergewicht der amtlichen Pflanzenbeschau von
Kurhessen. Hier wurden 126 Waggonladungen im Gesamtgewicht von 1316,291 t
mit verschiedenen Erzeugnissen aus Landern des Ostblocks abgefertigt. An der
Spitze der Einfuhren lag Polen mit 96 Waggonladungen im Gewicht von 952,4 t.
Die Einfuhren bestanden vor allem aus Beerenobst und Sauerkirschen sowie aus
Mahlroggen und RoBkastanien aus Rumanien. Im allgemeinen lieB die Qualitat
der Waren wenig zu wunschen ilbrig. Nur 2 Waggons Mahlroggen aus Polen
erwiesen sich als verkafert und wurden nur bedingt zur Einfuhr zugelassen; es
wurde sofortige Verarbeitung am Bestimmungsort zur Auflage gemacht.

b) Ausfuhr

Die Zahl der filr Ausfuhrsendungen ausgestellten Pflanzengesundheitszeugnisse 
belief sich 1969 auf 647, das sind wiederum 235 mehr als 1968 und 440 mehr als 
1967, so daB sich ihre Zahl im Laufe von 2 Jahren mehr als verdreifacht hat. Darin 
sind allerdings 134 Zeugnisse filr Holzausfuhren nach Italien und 116 Sire x -
Zertifikate filr Holzverpackungen von Industriesendungen nach Australien ent
halten. Zahlen- und gewichtsmaBig uberwogen auch die Sendungen von 
Samereien und Getreide; ihnen folgte der Holzversand nach Italien. Dagegen 
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hielten sich die Ausfuhren von lebenden Pflanzen in recht bescheidenen Grenzen. 
In den Sendungen, die in die Sowjetische Besatzungszone und nach West-Berlin 
gingen, iiberwogen wieder die Getreidelieferungen bei W eizen, wahrend 
Gemiise, Obst und lebende Pflanzen an zweiter und dritter Stelle standen. 

Zuriickweisungen oder Beanstandungen von Sendungen durch die Empfangs
lander und an der Zonengrenze erfolgten nicht. 

10. Amtliche Pri.ifung von Pflanzenschutzmitteln und -geraten

Die amtliche Mittelpriifung teilte sich 1969 wie folgt auf:

a) Hauptprilfung 1969

Vergleichsmittel Priifmittel 

Zahl der 
Mittel- Mittel-

Versuche Zahl Konzen- Zahl Konzen-
trationen trationen 

(a) Ackerbau 34 39 42 120 130 

(b) Gemiisebau 2 2 2 4 4 

(c) Obstbau 7 11 11 12 17 

(d) Zierpflanzenbau 4 6 6 16 17 

(e) Forst 19 5 5 8 8 

(f) Wege und Platze 3 4 4 14 14 

Insgesamt 69 67 70 174 190 

b) Biologische Prilfung und orientierende Versuche 1969

(a) Ackerbau 46 53 53 286 407 

(b) Gemiisebau 10 1 1 18 29 

(c) Obstbau 25 13 11 71 133 

(d) Zierpflanzenbau 9 3 3 13 13 

(e) Wege und Platze 3 4 4 10 10 

Insgesamt 93 74 72 398 592 

Hauptpriifung 
insgesamt 69 67 70 174 190 

Amtliche Priifung und 
orientierende 
Versuche zusammen: 162 141 142 572 782 

c) Sonstige orientierende Versuche 1969
Zahl der 
Versuche 

(a) Priifung von Kartoffelzuchtstiimmen und resistenten Kartoffelsorten
auf Resistenz gegen die Rasse A des Kartoffelnematoden 3 

(b) Ertragsversuche zu (a) auf nichtbefallenen Fliichen 2 

(c) Rassenvermehrung beim Kartoffelnematoden auf verseuchter Fliiche 1 
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(d) Versuche zur Sortenresistenzprilfung zur Bekampfung
des Kartoffelkrebses

(e) Versuche zur Rassenanalyse beim Kartoffelkrebs
(f) Saatgutvermehrung filr die Resistenzprilfung zur Bekampfung

des Kartoffelkrebses
(g) Gewachshaus-Topfversuche zur Prilfung chemischer Mittel gegen die

Dauersporangien des Kartoffelkrebses
(h) Versuche zur Bekampfung des Rilbenkopfalchens
(i) Versuche der Pflanzenschutzberater 

Gesamtzahl der Versuche

11. Reihenuntersuchungen

Zahl der 
Versuche 

4 

1 

1 

1 

2 

75 

252 

952 Bodenproben zur Feststellung des Vorbefalls und der Endverseuchung in 
Resistenzversuchen zur Bekampfung des K a  r t  o f f  e 1 n e m  a t  o d e n  und 118 
Bodenproben auf Besatz mit freilebenden und zystenbildenden Nematoden 
wurden untersucht. 900 Bodenuntersuchungen auf Besatz mit Dauersporangien 
des Kartoffelkrebses wurden durchgefilhrt. Im Gewachshaus wurden 586 Prtif
nummern (Pflaume, Stifikirsche, Sauerkirsche, Birne) auf V i r u s  befall getestet. 
Je nach Sorte schwankte der Befall von 30 bis 70 °/o. Sauerkirschen waren be
sonders stark vom R i n g  f 1 e c k e n  v i r u s  und der S t e c k  1 e n  b e r g  e r  
K r a n k h e it befallen. Bei Birnen zeigte sich die A d  e r n v e r g i 1 b u n g sehr 
heftig. Im Freiland-Testquartier wurden 86 Apfelbaume von 12 Sorten, 34 Birn
baume von 5 Sorten, 67 Kirschbaume von 12 Sorten und 14 Pflaumenbaume von 
3 Sorten in den Test aufgenommen. Die G u m m  i h o  1 z v i r o s e  war stark aus
gepragt bei den Apfelsorten ,Golden Delicious', ,Cox Orange', ,Golden Delicious' 
Spur-Typ und ,Klarapfel'. 

12. Erfahrungen und Versuche

a) Unkraut- und Ungrasbekampfungsversuche auf dem Ackerland

aa) G e t r e i d e 

Die Wirkung der Atzherbizide im Wintergetreide war allgemein gut bis be
friedigend. Vereinzelt traten starkere Atzschaden auf, die sich jedoch schnell 
wieder auswuchsen. Im Sommergetreide, besonders in Sommergerste, wurden 
schon bei 41 Aretit flilssig bzw. 5 bis 6 kg Raphatox je ha sehr starke Atzschaden 
festgestellt. Dabei war die Unkrautwirkung recht gut. Es mufi angenommen 
werden, dafi die Getreidepflanzen bei dem schnellen Frilhjahrswachstum im 
Gewebe sehr weich waren und eine starkere Wachsschicht fehlte. Erwahnenswert. 
ist ein Streifenversuch, bei dem Aretit flilssig 41/ha und Aretit Pulver 4 kg/ha 
eingesetzt wurden. Es zeigte sich, dafi Aretit flilssig das Sommergetreide wesent
lich starker schadigte als Aretit Pulver. Dagegen erwiesen sich Wintergerste und 
frilh.ausgesater Winterroggen bei der Herbstbehandlung in der Zeit von Mitte 
Oktober bis Anfang November als recht widerstandsfahig. Auch die wahrend der 
Trockenheit aufgewachsenen Unkrauter waren sehr hartnackig, so dafi hohere 
Aufwandmengen bei den Atzherbiziden erforderlich waren. Zur Erzielung einer 
guten Unkrautwirkung mufite deshalb die Konzentration bei Aretit flilssig von 4 1 
auf 5 I/ha und bei Raphatox von 5 kg auf 7 kg/ha erhoht werden. Kombinierte 
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MCPP-Mittel und Banvel M versagten haufig in ihrer Wirkung gegen K I e b -
k r a u  t und teilweise auch gegen K a m i  11 e. Das oft in der Wirkung gegen 
Klebkraut etwas abfallende Mittel Aniten machte dagegen einen besseren Ein
druck. Die Ioxynil + DP-Mittel zeigten bei friiher Anwendung gegen fast alle 
Unkrauter eine allgemein gute Wirkung. Eine spatere Anwendung dieser Mittel 
fiihrte besonders gegen K a m i  11 e zu weniger befriedigenden Bekampfungs
erfolgen. A c k e r  h o h  1 z a h  n wurde ungeniigend erfaBt. 

Bei der W i n d  h a  1 m - und R i s  p e n  g r  a s  e r  bekampfung konnten in Winter
getreide im Friihjahr mit dem Mittel Gesaran 3 kg/ha gute Erfolge erzielt werden. 
Beachtenswert war dabei die gute Getreidevertraglichkeit. In Wintergerste 
zeichnete sich besonders das Mittel B a s  a n  o r 2,5 bis 3 kg/ha durch gr6Bere 
Selektivitat aus. In Winterweizen ist die gute Unkraut- und Windhalm- sowie 
Rispengraswirkung hervorzuheben. In keinem Falle konnte eine nachteilige 
Wachstumsbeeinflussung beobachtet werden. Bei starkerem Vorkommen von Un
grasern und Klebkraut haben sich die Mittel Dosanex 4 bis 5 kg/ha, Tribunil DP 
und Eptapur KV 4 kg/ha in Winterweizen bewahrt. In Wintergerste wurden 
Ungraser und Unkrauter bei fortgeschrittener Entwicklung mit dem Mittel 
Dosanex 5 kg/ha gut erfaBt. Bei frilher Anwendung versagte jedoch haufig die 
Wirkung. Die Kombination Aresin + Aretit flussig (Aresin-Kombi) bzw. Aretit 
flilssig in Verbindung mit anderen Ungrasherbiziden fiihrte zu starken Schaden 
bei den Getreidepflanzen und scheint zur Unkraut- und Ungrasbekampfung 
weniger geeignet zu sein. Das Mittel Dicuran 3 kg/ha fiihrte bei ungilnstigen 
Bodenverhaltnissen und Entwicklungsbedingungen zu auBerst starken Schadi
gungen bei Winterweizen und Wintergerste. Ungrasherbizide, im Vorauflauf
verfahren eingesetzt, zeigten durch die langanhaltende Trockenheit im Herbst 
recht groBe Unterschiede in der Ungras- und Unkrautwirkung. Wahrend die 
Mittel Aresin 1,5 kg/ha und Igran 50 3 kg/ha auf den feinkrilmeligen und mehr 
festeren degradierten LoBboden eine verhaltnismaBig gute Wirkung aufwiesen, 
fiel der Wirkungsgrad bei den Mitteln Tribunil 3 kg/ha und Basanor 2,5 bis 3 kg/ha 
starker ab. Auf den leichteren und grobkrilmelig hergerichteten schweren Boden 
versagte die Wirkung. Es wurde immer wieder beobachtet, daB die bei der 
Trockenheit recht tief keimenden Samenunkrauter, besonders E h r  e n  p r e  i s, 
H e  d e  r i c h, A c k e r s  e n  f ,  E r  d r a u  c h u. a. sowie A c k e r  fu c h s -
s c h w a  n z ,  kaum erfaBt wurden. Ferner zeigte sich, daB das Mittel Avadex BW 
31/ha unter diesen ungiinstigen Voraussetzungen gegen den A c k e r  f u c h s -
s c h w a  n z sehr zuverlassig ist. Ein logarithmischer Spritzversuch zeigte bei 
Anwendung des Mittels Aresin zu Wintergerste eine ausreichende Wirkung erst 
bei 5 kg/ha. Herbstversuche im Nachauflaufverfahren beim 3. bis 5. Blatt der 
Wintergerste brachten auf Grund der zu dieser Zeit fallenden Niederschlage gegen 
Unkrauter und Ungraser weitaus bessere Abtotungsergebnisse. Schaden wurden 
bei der Wintergerste nicht festgestellt. ( W. S t  o h  r ). 

bb) R il b e n

Im Rilbenbau war die Unkrautwirkung des Mittels Pyramin 4 kg/ha trotz 
geringerer Bodenfeuchtigkeit allgemein gut. Auf leichteren Boden entstanden bei 
Riibenpflanzen im Keimblattstadium starke Verbrennungsschaden, als die Hitze
welle ausgeli:ist wurde. Diese H i t z  e s c h a d  e n  traten besonders dort verstarkt 
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auf, wo eine hohere Nahrstoffkonzentration des Bodens durch Dungergaben in 
Verbindung mit einer Herbizideinwirkung, z. B. Pyramin und Betanal, vorlag. 
Die Keimblatter vergilbten und vertrockneten. Die Pfahlwurzeln zeigten haufig 
Risse, die durch Zellspannungen und ZellzerreiBungen verursacht wurden, Die 
Laubblatter wurden weniger geschadigt, soweit sie bereits vorhanden waren. 
Diese Symptome waren nach einer Merpelan-Spritzung starker ausgepragt. 
Betanal wurde weniger eingesetzt, da K a m i  11 e meist vorherrschte. Die Hitze
schaden steigerten sich mit Erhohung der Konzentration. Die Rubenpflanzchen 
waren im Keimblattstadium nicht fahig, das den Pyramin-Wirkstoff abbauende 
Enzym beschleunigt zu bilden und gingen durch den Wirkstoff zugrunde. AuBer
dem litten sie unter der hohen Wasserverdunstung. Etwa 90 °/o samtlicher Riiben
flachen wurden mit chemischen Mitteln behandelt, uberwiegend mit Pyramin. 
Schaden, die durch den W u r z  e 1 b r a n d  in Verbindung mit Hitze und einer 
chemischen Unkrautbekampfung verursacht wurden, wirkten sich bei den jungen 
Rubenpflanzen sehr nachteilig und nachhaltig in der Wachstumsentwicklung aus. 
Die Erfahrungen, die bei der Rtibenaussaat mit genetisch einkeimigem Pillen
saatgut auf Endablage in Verbindung mit einer Pyraminbehandlung mit der Aus
saat und einer noch haufig durchgefiihrten zweiten Spritzung mit dem Mittel 
Betanal im Nachauflaufverfahren gewonnen wurden, waren sehr gut. Bei der 
Ernte traten keine Schwierigkeiten auf, und die Ertrage lagen hoch. ( W. S t  6 h r ). 

cc) K a r t o f f eln
Die chemische Unkrautbekampfung mit den Mitteln Aresin und Patoran verliert 
immer mehr an Bedeutung, da sich der Kartoffelbau auf die klein- bis mittel
bauerlichen Betriebe verlagert. Diese Betriebe verfiigen noch haufig iiber eine 
ausreichende Anzahl von Arbeitskraften. In den gr6Beren Betrieben hat der Kalk
stickstoff zur Unkrautbekampfung weitere Anhanger gefunden. ( W. S t 6 h r ). 

dd) W i n  t e r r a p s
Im Gegensatz zum Kartoffelbau wird die chemische Unkrautbekampfung bei 
Winterraps bevorzugt beriicksichtigt. Aus arbeitswirtschaftlichen Grunden geht 
die Praxis immer mehr zu einem engeren Reihenabstand und einer starkeren 
Aussaatmenge iiber. In Verbindung mit einer chemischen Unkrautbekampfung 
kann die Maschinenhacke gezielt eingesetzt werden, d. h. zu einem Zeitpunkt, 
wenn es der Bodenzustand erlaubt oder erfordert. Die Mittel Butisan 71/ha und 
Elancolan 2 bis 3 1/ha zeigten allgemein mit Ausnahme der Kreuzbliitler und des 
K 1 e b k  r a u  t s eine gute Unkrautwirkung. Anfangliche Wachstumsdepressionen, 
die das Mittel Butisan ausloste, wuchsen sich wieder schnell aus. Geringfiigige 
Ausdiinnungen, die teilweise bei beiden Mitteln beobachtet wurden, haben wahr
scheinlich bei dem engeren Reihenabstand und der starkeren Aussaatmenge 
kaum einen EinfluB auf den Ertrag. Bei starkerem Unkrautbesatz war trotz an
fanglicher geringer Schadigung der Rapspflanzen ein deutlicher Vorsprung der 
Rapsentwicklung gegeniiber Unbehandelt erkennbar. Diese Feststellungen 
wurden bei Besichtigungen im Spatherbst getroffen. Das Mittel Elancolan ver
ursachte bei ungiinstigen Bodenverhaltnissen, besonders in den Schlepperfahr
spuren, an den Rapspflanzen Verdickungen am Wurzelhals. Teilweise war die 
Wurzel dunkel verfarbt, ahnlich dem Wurzelbrand der Rube. Die Pflanzen 
kilmmerten, reagierten mit Anthozyanbildung und gingen verschiedentlich ein. 
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Die Felder wurden liickig. Die Verfarbung wurde nur vereinzelt beobachtet. 
Andere Veranderungen wurden noch festgestellt, wie Aufplatzen der Wurzelhaut, 
kleine krebsartige Wucherungen und Luftwurzelbildung. Die geschadigten Raps
pflanzen zeigten keine ausgesprochene Pfahlwurzel. In Verbindung mit der 
Bodenverdichtung und dem Mittelriickstand verkiimmerte die Pfahlwurzel. Es 
bildeten sich Seitenwurzeln, die teilweise Verbiinderungen und Stauchungen auf
wiesen. Au Berordentlich erfolgversprechend war eine Kombination von Butisan 
5 bis 6 l/ha und NaTA 15 kg/ha. Neben einer guten Ungraswirkung fiel besonders 
die ausgezeichnete Wirkung gegen K 1 e b k  r a u  t auf. Das Mittel NaTA mit 20 
bis 25 kg/ha gegen Q u e c k  e im Vorsaatverfahren zu Winterraps ausgebracht, 
zeigte schon im Monat Oktober eine leicht erkennbare Wirkung. Stellenweise 
waren die Rapspflanzen leicht aufgehellt. Hier war die Wachsschicht nur un
geniigend ausgebildet. Gegen A u  f 1 a u  f g e t  r e  i d  e und A c k e r  f u c h s -
s c h w a  n z wurden mit 15 bis 20 kg/ha gute Erfolge ohne Schadigung der Raps
pflanzen erzielt. ( W. St oh r ). 

ee) M a i s
Das Mittel Gesaprim hat sich im Vor- und Nachauflaufverfahren gegen Ungraser 
und flachkeimende Unkrauter weiterhin gut bewahrt. Schwierigkeiten bereitet 
nur die Bekampfung des starker auftretenden K 1 e b k  r a u  t e s. Mit den Mitteln 
Aretit fliissig 4 bis 5 l/ha oder Bentrol 31/ha bzw. Trevespan 1 bis 1,5 l/ha wurden 
gegen dieses Unkraut gute Bekampfungserfolge erzielt. Bei starkerem Auftreten 
von Wurzel- und Samenunkrautern zeigte die Mischung der Mittel Gesaprim 
2 kg/ha und 2,4-D 1 bis 21/ha bei einer Maishohe von etwa 20 cm eine gute 
Wirkung. (W. S t oh r). 

b) Unkrautbekampfungsversuche im Gemiisebau

F e l d s a l a t
A n w e n d u n g s z e i t e n - u n d  K o n z e n t r a t i o n s s t e i g e r u n g s-

v e r s u c h  m i t  d e m  M i t t e l  P a t o r a n  
Sorten: ,Hollander', ,Dunkelgriiner Vollherziger' und ,Etambes'. 
Versuchsort: Lehr- und Versuchsanstalt fiir Gartenbau, Kassel-Oberzwehren 
Tag der Saat: 3. 4. 1969 
ParzellengroBe: 10 m2 

Wassermenge: 1000 l/ha. 

Mittel Parzelle Nr. 

1 Unbehandelt 

2 Patoran 
3 Patoran 
4 Patoran 

5 Patoran 
6 Patoran 
7 Patoran 

8 Patoran 
9 Patoran 

10 Patoran 

13 

Tag des Auflaufens: 22. bis 23. 4. 1969 
Gerat: KR, 2,5 atii 

kg/ha Behandlungstermin 

1,5 

l2,5 gleich nach Saat, am 3. 4. 1969 

3,5 

1,5 l 2,5 5 Tage nach Saat, am 8. 4. 

3,5 I 
1,5 

I2,5 11 Tage nach Saat, am 14. 4. 

3,5 
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Mittel Parzelle Nr. kg/ha Behandlungstermin 

1 Unbehandelt 

11 Patoran 1,5 

)
21 Tage nach Saat, am 24. 4. 

12 Patoran 2,5 (wahrend des Auflaufens) 
13 Patoran 3,5 

14 Patoran 1,5 

l15 Patoran 2,5 33 Tage nach Saat, am 6. 5. 
16 Patoran 3,5 

1 Unbehandelt 

17 Patoran 1,5 

)18 Patoran 2,5 43 Tage nach Saat, am 16. 5. 
19 Patoran 3,5 

1 Unbehandelt 

20 Patoran 1,5 

)21 Patoran 2,5 48 Tage nach Saat, am 21. 5. 
22 Patoran 3,5 

B o n i t i e r u n g : a m 30. 5. 1969 

Parzelle Vogel-
Fran- Acker-

Liho-
Gesamt- Wirkung 

zosen- heller- Sonstige unkraut- aufKultur 
Nr. miere 

kraut kraut 
raps besatz 1-9 

1 30 20 20 10 20 90 1 

2 3 3 3 1 3 25 1 
3 2 1 1 1 2 15 1 
4 1 1 1 1 2 5 2 

5 2 2 2 1 3 25 1 
6 2 1 1 1 2 15 1 
7 1 1 1 1 2 5 2 

8 2 1 1 1 3 20 1 
9 1 1 1 1 2 12 2 

10 1 1 1 1 2 5 2 

1 30 20 20 10 20 .70 1 

11 2 1 1 1 3 15 6 
12 1 1 1 1 2 10 7 
13 1 1 1 1 1 0 8 
14 2 2 2 1 4 20 5 
15 1 1 1 1 3 15 6 
16 1 1 1 1 2 5 7 
1 30 20 10 20 20 80 1 

17 4 3 3 2 5 35 3 
18 3 2 2 2 4 30 3 
19 2 1 1 1 3 25 4 
20 5 6 7 8 7 80 2 
21 4 5 6 7 6 70 2 
22 3 4 5 6 5 60 3 
1 20 10 10 50 10 100 1 
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K u r z  e B e s p  r e  c h u n g  d e s V e r  s u c h  s : Im allgemeinen erfolgt im Frilh
jahr keine Aussaat von Feldsalat, da der Feldsalat durch die ansteigende Licht
intensitat nach der ersten Rosettenbildung sofort in Blute geht. Trotzdem wurde 
dieser Versuch angelegt, um noch im gleichen J ahre ein Versuchsergebnis zu 
bekommen und somit in der Beratung auf gezielte Fragen der Unkrautbekamp
fung im Feldsalat Antwort geben zu konnen. Der relativ spate Auflauftermin war 
bedingt durch die anhaltende Trockenheit in dieser Zeit. 

Z u s  a m  m e n  f a s  s u n g u n d S c  h 1 u B f  o 1 g e r  u n g : Ein Unterschied in der 
Empfindlichkeit der 3 Feldsalatsorten in bezug auf das Mittel Patoran in den 
verschiedenen Aufwandmengen bestand nicht. Der groBte Schaden, fast Total
ausfall, trat bei einer Behandlung wahrend des Auflaufens ein. Die Unkraut
wirkung und der Schaden an Feldsalat nahmen mit gesteigerter Aufwandmenge 
zu. Gleichzeitig ging, je spater nach dem Auflaufen die Behandlung erfolgte, der 
phytotoxische Schaden beim Feldsalat zuriick, wobei dann aber auch die Unkraut
wirkung immer geringer wurde. Auf Grund dieser Versuche und der vorjahrigen 
Ergebnisse kann der Einsatz des Mittels Patoran mit 1,5 bis 2 kg/ha im Vor
auflaufverfahren in der Praxis empfohlen werden. ( K. B o h  r ). 

c) Unkrautbekampfungsversuche im Zierpflanzenbau

V e r t r a g l i c h k e i t s v e r s u c h  z u  v e r s c h i e d e n e n  Z i e r p f l a n z e n
F e s t s t e l l u n g  d e r  V e r t r a g l i c h k e i t  d e s  M i t t e l s  R a m r o d  

7,0 k g/h a i n  g e p f l a n z t e n  L o w e n m a u l, A s t e r n ,  Zi n n i e n ,  
Chrysanthemum segetum, Ne l k e n, P e t u n i e n, Ageratum, 

F u c h s i e n  u n d  P ela r g o n i e n  

Versuchsort: Lehr- und Versuchsanstalt fur Gartenbau, Kassel-Oberzwehren 
Tag der Pflanzung: 13. 5. 1969 Tag der Behandlung: 21. 5. 1969 
ParzellengroBe: 3 X 15 m2 Gerat: KR, 2,5 atil 
Wassermenge: 10001/ha Bodenart: s L 

V e r s uch spla n 

Parzellen-Nr. Mittel Aufwandmenge 

1 

2 

Unbehandelt 

Ramrod 

B o n i t i e r u n g: U nk r a u t w i rk u n g  

Parzellen- Bonitiert Heller- Vogel-
Nr. am: kraut miere 

1 4. 6. 30 40 

2 4. 6. 2 1 

1 16. 6. 20 40 

2 16. 6. 2,8 2 

1 8. 7. 20 40 

2 8. 7. 3,5 2,5 

13• 

7,0 kg/ha 

Franzosen- Sonstige 
kraut 

20 10 

1 3 

20 20 
1 3,3 

20 20 

1,8 4 

Gesamtver-
unkrautung 

O/o 

20 

2 

30 

6 

50 

15 
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B o n  i t  i e r  u n g : W i rk u n g a u  f die Ku 1 t u  r p f 1 a n  z e a m  8. 7. 1969 

Lowenmaul 3 Nelke 1 

Zinnie 

Chrysanthemum segetum 

Petunie 

Aster 

3 

3 

3 

3 

Ageratum 

Fuchsie 

Pelargonie 

5 

l 

Z u s a m  m e n  f a s  s ung u n d S c h 1 u B f  o 1 g e r  u n g : Das Mittel Ramrod mit 
7,0 kg/ha zeigte eine gute Unkrautwirkung. Der Schaden an den behandelten 
Kulturen war bis auf die Fuchsienkultur gering. Wenn keine unbehandelte 
Kontrolle vorhanden gewesen ware, ware der Schaden sicherlich nicht feststellbar 
gewesen. Trotzdem bleibt die Frage offen, inwieweit man Herbizide in Zier
pflanzenkulturen bei schwacher Schadigung einsetzen kann, wo nur der Schmuck
wert der Pflanze im Vordergrund steht. Bevor eine allgemeine Empfehlung 
ausgesprochen werden kann, milssen weitere Versuche diese Frage klaren. 

d) Unkraut- und Ungrasbekampfungsversuche im Forst

aa) C h e m  i s  c h e K u  1 t u  r r e i n  i g u n  g 

( K. B o h r ). 

Mit den Mitteln Prefix und Casoron G wurden befriedigende bis gute Ergebnisse 
zur Niederhaltung des Ad 1 e r  f a r  n s in Fichtenkulturen erzielt. 40 bis 50 kg/ha 
reichen in der Regel aus, um die Kulturen genilgend freizustellen. Weniger 
giinstig war die Wirkung von dem Mittel Gramoxone auf Adlerfarn. Weitere 
Versuche sind vorgesehen, da die Fa. E. Merck AG einige gute Ergebnisse vor
weisen kann. Neue Moglichkeiten der Kulturpflege bieten die 2,4,5-T-Salze (TOP 
Kulturherbizid, Tormona Salz), da sie bei beachtlicher Vertraglichkeit seitens der 
Nadelholzer eine recht gute Freistellung der Kulturen von Unkrautern und 
holzigen Gewachsen ermoglichen. Die Wirkung halt bis weit in die folgende 
Vegetationsperiode an, so daB, soweit eine weitere Pflege notwendig ist, in jedem 
Falle der AnschluB an die nachste Behandlung erreicht wird. Problematisch bleibt 
der Einsatz in Laubholzkulturen, der, soweit moglich, in weiteren Versuchen 
geklart werden muB. Befriedigende Ergebnisse der Bekampfung des B i n  g e 1-
k r a u  t s mit dem Mittel TOP-KH ermutigen zu weiteren Terminversuchen. 

( K.-J. R o e d i g e r ). 

bb) U n k r a u t b e k a m p f u n g  z u r  K u l t u r v o r b e r e i t u n g

Neben Prilfmitteln kamen hier in erster Linie die Wirkstoffgruppen Dalapon und 
2,4,5-T-Ester sowie Amitrol-Praparate zum Einsatz. Bestatigt werden konnte die 
Tatsache, daB der Ad 1 e r  f a r  n wie letztlich alle Unkrauter unter Schirm 
leichter und nachhaltiger zu bekampfen ist als auf der Freiflache. Die chemische 
Kulturvorbereitung verdient in Zukunft mehr Beachtung, da sie die Kultur
begrilndung entscheidend vereinfachen und PflegemaBnahmen vielfach ent
behrlich machen kann. 

Eine neue Versuchsreihe mit dem Ziel, die Kosten der Kulturbegrilndung und 
Kulturpflege des he1·kommlichen mechanischen Verfahrens mit denen, die beim 
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Einsatz von Herbiziden entstehen, zu vergleichen, wurde begonnen. Die Versuche 
wurden unter abtriebsreifen Altholzern sowie auf Freiflachen angelegt und 
werden folgende Varianten umfassen: Unbehandelt, mechanisch vorbereitet und 
gepflegt sowie chemisch vorbereitet und gepflegt. Mindestversuchsflache 1 ha. 
Zusatzlich wird die Halfte jeder Variante vom 2. Versuchsjahre ab eine Einzel
bzw. Reihendilngung erhalten. Die Versuche werden jahrlich bonitiert und die 
Pflanzen vermessen, um nach Sicherung der Kulturen entsprechende Vergleiche 
zu ermoglichen. ( K.-J. Ro e d i g e r). 

cc) K o  m b i n  a t  i o n  v o n  H e r b  i z i d  e i n s  a t  z u n d D ii n g u n  g
b e i  d e r  c h e m i s c h e n K u l t u r p f l e g e

Auf Grund der guten Erfahrungen der vergangenen Jahre wurde diese Kombi
nation, die wegen der schlechten Nahrstoffversorgung vieler Kulturflachen 
aussichtsreich erscheint, in verstarktem MaBe beriicksichtigt. Die Ausbringung 
von Kombinationsgranulaten stieB auf Schwierigkeiten, weil die schnellere 
Losung des Dilng�rs die Herbizidwirkung negativ beeinflussen kann. Im Augen
blick bleibt nur die Moglichkeit, die Dilngung etwa 4 Wochen nach der Herbizid
anwendung vorzunehmen. ( K.-J. Ro e d i g e r). 

e) Unkrautbekampiung in Fischteichen und Graben

L a i c h k r a u t ,  W a s s e r p e s t ,  W a s s e r l i n s e n ,  W a s s e r h a h n e n f u B ,  
F a d e n  a 1 g e n  und andere unerwilnschte Teichpflanzen konnten mit dem Mittel 
Gramoxone gut und mit Ausnahme der Fadenalgen auch nachhaltig beseitigt 
werden. Schwierigkeiten ergaben sich bei der Beseitigung der G e  1 b e  n T e i c h  -
r o s e  (Nuphar luteum), die selbst mit hohen Aufwandmengen von Diuron
Granulat nicht erfaBt wurde. Seitdem bei einer mechanischen Entkrautung mit 
dem Schrapper die bis zu 10 cm dicken, meterlangen Wurzelstocke der Teichrose 
zu Tage gefordert wurden, ist dieser MiBerfolg geklart. Wie nachteilig sich das 
Aufwirbeln von Schlick und Sinkstoffen auf die Wirkung von Gramoxone aus
wirken kann, wurde bei der Behandlung eines Milhlgrabens - Laufen im 
Graben - deutlich, die nur einen Teilerfolg brachte. Derartige MaBnahmen 
milssen vom Ufer aus durchgefilhrt werden. ( K.-J. Ro e d i g e r). 

f) Versuche zur Graswuchshemmung

Mit 101 MH 30 + 151 CF 125 als Gemisch in 10001 Wasser je ha, mit der Teejet
wurfdilse am 9. 6. 1969 nach dem ersten Schnitt ausgebracht, konnte der Gras
und Unkrautwuchs auf dem Sicherheitsstreifen neben der Landebahn eines 
Flugplatzes sehr gut gehemmt werden. Die unbehandelte Vergleichsparzelle war 
bis 21. 8. dreimal gemaht worden und hatte einen letzten Reinigungsschnitt 
erfahren. Auf der behandelten Flache war am 21. 8. lediglich ein Reinigungs::;c_lmitt 
erforderlich. ( K.-J. Ro e d i g e r). 

g) Zuwachsmessungen in chemisch gereinigten Forstkulturen

. Die in den beiden vorangegangenen Jahren umfangreichen Zuwachsmessungen 
wurden in geringerem Umfange fortgesetzt und abgeschlossen. Sie erstreckten 
sich 1969 auf 4 Versuche mit 41 Varianten, die nunmehr zum drittenmal vermessen 
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wurden. Der Mehrzuwachs in diesen Versuchen lag mit + 44 0/o weit ilber unseren 
Erwartungen. Ursache hierfilr ist die Tatsache, dail es sich um dreijahrige Ver
suche handelte, die dreimal mit Herbiziden behandelt und ein- bis zweimal 
gedilngt wurden. Nach Abschlu!3 dieser Untersuchungen kann gesagt werden, daB 
sich der Einsatz von Herbiziden zur Kulturreinigung durchaus positiv auf das 
Wachstum der Kulturen auswirkt. Die Ausschaltung der Nahrstoff-, Wasser- und 
Lichtkonkurrenz wahrend der Hauptwachstumszeit stellt einen nicht zu unter
schatzenden positiven Faktor dar. ( K.-J. R o e d i g e r). 

h} Probegrabungen auf Adlerfarniladien

Die bei der Adlerfarnbekampfung immer wieder auftauchenden Schwierigkeiten 
gaben Veranlassung, einmal Probegrabungen durchzufilhren, um Einzelheiten 
ilber die Masse der Rhizome und den Bekampfungserfolg zu erhalten. Auf 6 Ver
suchsflachen wurden deshalb insgesamt 19 Probegrabungen je eines Quadrat
meters durchgefuhrt. Die ermittelten Fakten scheinen so interessant, dail sie im 
Frilhjahr 1970 veroffentlicht werden sollen. Hier sei deshalb nur in aller Kilrze 
berichtet. 
Die ausgegrabenen Rhizome wurden gewaschen, gewogen und gemessen. Ferner 
wurde die Anzahl der lebenden Wurzelknospen ermittelt. Interessant war schon 
die Feststellung, dail der Adlerfarn au£ Sand- und Lehmboden nur eine Zone bis 
maximal .40 cm (meist 30 cm) mit Rhizomen durchzieht. Im Durchschnitt von 
9 unbehandelten Vergleichsflachen wurden folgende Werte ermittelt: 

Wedel je m2 28 ( 14 - 41 ) 

Hohe der Wedel cm (100 -180 ) 

Rhizome kg/m2 4,5 ( 2,6- 7,2) 

Rhizome lfd. m/m2 55,5 ( 31,4- 95,8) 

Wurzelknospen/m2 128 ( 55 -237 ) 

Wurzelknospen je lfd. m Rhizome 2,5 ( 1,1- 3,3) 

Rhizome g/lfd. m 82 ( 59 -104 ) 

Rhizome lfd. m/Wedel 2,0 ( 0,9- 2,9). 

Als Beispiel fur den Erfolg einer Bekampfung aus dem Jahre 1968 konnen 
folgende Zahlen dienen: 

Unbehandelt 40 kg ATA je ha 20 kg ATA je ha 

Wedel/m2 31 9 22 

Rhizome kg/m2 3,0 0,53 1,2 

Rhizome lfd. m/m2 34,5 6,2 15,1 

Wurzelknospen/m2 152 0 39 

Da es sich um eine Freiflache handelt, haben 20 kg/ha nicht ausgereicht. Neben 
Amitrol-Praparaten wurden auch mit den Mitteln Prefix und Gramoxone be
handelte Flachen untersucht. Wie zu erwarten, war die Verminderung der 
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Rhizommasse bei Gramoxone gering, bei Prefix vorhanden, jedoch nicht aus
reichend. Diese Ergebnisse entsprechen der Wirkungsweise beider Praparate, mit 
denen wohl eine Hemmung, jedoch keine Abtotung zu erreichen ist. 

( K.-J. R o  e d i g  e r). 

i) Erhebungen tiber Art und Umfang des Herbizideinsatzes im Forst

Die im Jahre 1968 in Zusammenarbeit mit der Forstabteilung des Regierungs
prasidenten in Kassel begonnenen Erhebungen wurden im Berichtsjahre wieder
holt. Ziel dieser Erhebung ist es, einen lJberblick iiber den Herbizideinsatz zur 
Kulturreinigung und zur Kulturvorbereitung zu erhalten, Fehler in der Mittel
wahl und Technik zu erkennen und somit Grundlagen fur die Beratung zu 
schaffen. Die Auswertung ist noch nicht abgeschlossen, deshalb konnen erst vor
laufige Ergebnisse mitgeteilt werden. 

Che mische Ku l tur r e inig u n g  

Ge samt-
Prefix 

Gr a- Dala- TOP 2,4,5-T- Dalapon + 
Sonstige flache moxone pon KH Ester 2,4,5-T 

ha ha ha ha ha ha ha ha 

1968 341 61 185 99 12 18 

1969 712 156 188 151 151 26 22 3 

Die Zahlen fur das Jahr 1969 konnen sich noch etwas verschieben. Die Gesamt
flache liat sich also mehr. als verdoppelt. Die Anerkennung des Mittels TOP
Kulturherbizid hat erfreulicherweise zu einer gleichma.Bigeren Verteilung der 
einzelnen Praparate innerhalb der Gesamtflache gefuhrt. Hierdurch wird deutlich, 
daB wir heute eine ausgewogene, brauchbare Palette von Herbiziden zur Kultur
reinigung haben. Erstmalig liegen im Berichtsjahre Angaben auch iiber den Um
fang der mechanisch gereinigten Flachen vor. Etwa 3400 Hektar zeigen, welche 
Moglichkeiten der Rationalisierung durch den Einsatz von Herbiziden hier noch 
offen sind. ( K.-J. R o e d i g e r). 

j) Untersuchung der Forstkampe auf ihre Nahrstoffversorgung

sowie das Auftreten von Krankheiten und Schadlingen

Beobachtungen iiber zunehmende Anwachsschwierigkeiten der Kulturen sowie 
das Vorliegen negativer Bodenuntersuchungsbefunde aus den letzten Jahren 
lieBen es ratsam erscheinen, die noch bestehenden Kampe zu untersuchen. Dieses 
Vorhaben erfolgte in Zusammenarbeit mit der Forstabteilung des Regierungs
prasidenten, Kassel. Von den 71 Forstamtern des Bezirkes verfugen 51 noch iiber 
eigene Kampe. Untersucht wurden 78 Kampe mit einer Gesamtflache von 22,43 ha. 
Insgesamt wurden 454 Bodenproben aus den Kampen und 94 Proben aus benach
barten Abteilungen genommen. Aus den vergangenen Jahren liegen weitere 179 
Proben aus Kampen, 148 Proben aus Bestanden und 63 Proben von Wildackern 
vor, so daB insgesamt 938 Bodenproben ausgewertet wurden. In der folgenden 
Tabelle sind die Ergebnisse der Bodenuntersuchung zusammengefaBt: 
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Zu s a m m e n s t e ll u n g  d e r  Er ge b n i s s e  d e r  B o d e n u n t e r s uch u n ge n  
i n  d e n  Fo r s tk a m p e n  d e s  Re g ie r u n gs b e  z i rk e  s K a s s e l  

Vergleichsproben 
Kampe aus 

Kampe Bestande Wildacker friiheren 
Jahren 

Anzahl O/o Anzahl O/o Anzahl O/o Anzahl 0/o

Anzahl der untersuchten 
Proben 454 100 242 100 63 100 179 100 

pH-Wert unter 4,5 67 15 188 78 19 31 12 7 

4,5-5,5 148 33 36 15 27 45 42 23 

iiber 5,5 238 52 18 7 17 27 125 70 

davon 7,0 ( 47 10) ( 3 1) keine ( 24 13) 
und hoher 

P205 mg in 100 g Boden 

<3 9 2 146 60 20 32 27 15 

3-9 77 17 75 31 16 26 33 18 

>9 368 81 21 9 26 42 119 67 

KP mg in 100 g Boden 

<7 6 1 56 23 7 11 5 3 

7-12 95 21 122 51 30 47 37 31 

>12 353 78 64 27 26 42 137 76 

Mg in 100 g Boden 

<4 129 28 78 60 26 50 6 24 

>4 325 72 51 40 26 50 19 76 

Das Ergebnis der Untersuchungen gibt einen recht guten Uberblick iiber die 
Nahrstoffversorgung sowohl der Kampe als auch vergleichsweise der Kulturen, 
Bestande und Wildacker. Nur 33 0/o der Kampe haben mit pH-Werten zwischen 
4,5 und 5,5 eine gunstige Kalkversorgung. Uber die Halfte der Kampe liegt zu 
weit zum alkalischen Bereich hin. Die Phosphorsaure- und Kaliversorgung ist in 
81 0/o bzw. 78 °/o aller Falle ausreichend, wenn nicht zu gut. Magnesium ist auf 
18 0/o aller Teilflachen im Minimum. Vergleicht man diesen Nahrstoffzustand der 
Kampflachen mit dem der Bestandsflachen, so wird deutlich, mit welcher Um
stellung und welchem Pflanzschock die Pflanzen bei der Kulturbegrundung zu 
kampfen haben. Daruber hinaus ist zu erkennen, daB die Einzel- bzw. Reihen
dungung der Kulturen mehr Interesse verdient als ihr bisher zukommt. Der 
Gesundheitszustand der Saat- und Verschulpflanzen ist im allgemeinen gut; 
einigen Fallen mit Verdacht auf Nematodenbefall wird weiter nachgegangen. Fur 
die Kampe wurden entsprechende Dungungsratschlage ,gegeben, deren Wirksam
keit durch eine erneute Bodenuntersuchung in 3 bis 4 Jahren ilberpriift werden 
soll. Eine Veroffentlichung der Ergebnisse ist vorgesehen. ( K.J. R o e d i g e r). 
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k) Fungizide

aa) B e k ii m p f u n g d e s G e t r e i d e m e h 1 t a u s

Auch im Berichtsjahre wurde beobachtet, daB die Atzherbizide den Mehltaubefall
starker einschrankten. In einigen in Sommergerste durchgefilhrten Versuchen
wurden bei mittelstarkemBefall durch eine einmaligeBehandlung mitFungiziden
bei Beginn des Schossens gut bis sehr gut gesicherte Mehrertriige von 3 bis 6 dz/ha
erzielt. Am besten schnitt das Mittel Calixin 750 bis 1000 cm3/ha ab. ( W. S t  6 h r ).

bb) B e k  ii m p f u n  g d e s  G r a u s  c h i  m m  e 1 s b e  i F r e i l  a n d  s a 1 a t  

Sorten: ,Suzan', ,Attraktion', ,King', ,Primeur' 

Versuchsort: Lehr- und Versuchsanstalt fur Gartenbau, Kassel-Oberzwehren 

Gepflanzt am: 3. 4. Behandelt am: 14. 4. und 16. 5. 

Parzellengr6Be: 3 X 50 m2 

Versuchsplan: 

1. Unbehandelt

2. Benlate

3. TMTD Grilnstaub

Anzahl Pflanzen je m2
: 16 

0,03 11/o I 1000 1/ha Wasser 

20 kg/ha 

Bo ni tier u n g : An z a h 1 er n t e fa hi g er K ii p f e am 28. 5. je 10 m2 

Mittel ,Suzan' ,King' ,A ttraktion' ,Primeur' (/) je 10 m2 

1. Unbehandelt 1 41 37 51 44 

2 41 35 30 48 

3 55 61 52 57 

Insgesamt 137 133 133 149 

(/) 44 43 43 49 45 

2. Benlate 1 104 119 129 148 

2 124 145 152 150 

3 156 149 151 158 

Insgesamt 384 413 432 456 

(/) 128 138 147 152 141 

3. TMTD 1 51 72 40 45 

Griinstaub 2 38 29 51 62 

3 50 47 36 47 

Insgesamt 139 148 127 154 

(/) 46 49 42 51 47 

Z u s  a m  m e n  f a s  s u n g  d e r  V e r  s u c h  s e r g  e b n i s  s e : Parzelle 2 (Benlate) 
war in der Wirkung gegen Grauschimmel an Salat dem Grilnstaub eindeutig 
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ti berlegen. Auf Grund dieses guten Ergebnisses sollen 1970 weitere Versuche mit 
dem Mittel dur chgeftihrt werden. Noch nicht gekliirt ist die Rii ckstandsfrage. 

( K. Boh r). 

c c) Bek amp f un g d e  r Mon ilia - Sp i t z  e nd ii r r e, 
d e s  Bak t e r  i e.n b r a nd e s u n d d e  r S p r ii h fl e c k  e n  k r a nk h e  i t
b e i  S a ue rk i r s c h e n

Anw e nd un g s z eit e nve r s uc h

Versuchsort: Unterrieden, Kreis Witzenhausen 

Sorte: ,Schattenmorelle' 

ParzellengroBe: 2 X 3 Biiume, lOjiihrig 

Geriit: Hochdruckriickenspritze / 5 atti 

Ve rsuchs p l a n

Lfd. Mittel und 
Nr. K onzentration 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Unbehandelt 

Folidol-01 
+Kupfer

+Delan

+Delan

+Delan

+Delan

+Delan

+Delan

O/o 

0,5 
+3,0

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

14. 4.

14. 4.

14. 4.

14. 4.

14. 4.

14. 4.

14. 4.

12. 5.

12. 5.

12. 5.

12. 5.

12. 5.

12. 5.

19. 5.

19. 5.

B o n i tie ru ng: S p r iih f l ecke nkr a nkh eit 

23. 5.

23. 5.

23. 5.

10. 6.

10. 6.

10. 6.

10. 6.

I 
Q) 
..., 

:;:l 
.-! bO 
.0 s::: 
-5 ;:l 
CU _)j 
z·;:: 

. p.M rn 

10. 7.

10. 7.

am 3. 7. 69 Sprtihflecken- am 26. 9. 69 Restblatter 

28. 8. 

Parzelle 
Nr. 

Blattfall befall Blattfall Sprilhflecken- Wertzahl 
O/o Wertzahl O/o befall 0/o 

1 0 4 95 100 9 

2 0 2-3 95 100 8 

3 0 2 80 90 8 

4 0 1 80 90 8 

5 0 1 20 60 5 

6 0 1 20 60 5 

7 0 1 0 10 2 

8 0 1 0 0 1 
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B o n i  t i e r  u n g : In keiner Parzelle wurde Befall mit Bakterienbrand und der 
Monilia-Spitzendilrre festgestellt. 

V e r  s u c h s e r g e  b n i s  u n d S c h 1 u fl f o 1 g e r  u n g : Da in den Parzellen 
kein Befall mit der Monilia-Spitzendilrre und dem Bakterienbrand festgestellt 
wurde, konnte eine Bewertung der Spritzfolge in bezug auf diese Krankheiten 
nicht erfolgen. 

Die Wirkung gegen die S p r ii h f 1 e c k  e n  k r a n k h e  i t  setzte erst bei den 
Nachbliltespritzungen ein, wobei zu bemerken ist, dafl kein Unterschied zwischen 
erster und zweiter Nachbliltespritzung festgestellt wurde, wenn die erste Nach
bliltespritzung relativ spat erfolgte. Durch eine dritte Nachbliltespritzung und 
eine Nacherntebehandlung wurde die Wirkung in bezug auf Blattfall und Sprilh
fleckenbekampfung noch stark gesteigert. In Parzelle 8 war das Laub bis zum 
Bonitierungstermin noch vollig am Baum. Ein Befall durch die Sprilhflecken
krankheit wurde nicht festgestellt. Da anscheinend die letzten Spritzungen gegen 
diese Krankheit von entscheidender Bedeutung sind, soll dieser Versuch 1970 
noch einmal durchgefilhrt werden, wobei das Schwergewicht der Spritzfolge auf 
die Nachblilte- und Nacherntebehandlung gelegt werde:r:i wird. ( K. B o h r ). 

dd) B e k a m p f u n g d e s A p f e 1 m e h 1 t a u s u n d A p f e 1 s c h o r f  s

Versuchsort: Himmelsberg, Kreis Marburg 

Sorte: ,Jonathan' Unterlage: Typ 4 

Gepflanzt: 1955 Wilchsigkeit: gut 

Bodenart: s. L., z. Z. bewachsen mit Gras 

Lage der Anlage: geschiltzt, Rohe 250 m ilber NN. 

Parzellengrofle: 2 X 3 Baume Gerat: HR und KR 

Dilse: Dralldilse 2,0 mm Arbeitsdruck: 3 atil, 5 1 Brilhe je Baum 

V e r s uch s p l a n

Parzelle 
Nr. 

1 

2 

3 

4 

5 

Mittel 

Unbehandelt 

Karathane LC + Delan 

Benlate 

Benlate 

Delan 

B e h a n d l u n g s t e r mi n e: 

1. 

2. 

3. 

4. 

21. 4. 

2. 5. 

12. 5. 

22. 5. 

Mausohrstadium 

Gri.inbli.ite 

Rotbli.ite 

Vollbli.ite 

5. 

6. 

7. 

8. 

3. 6.

12. 6.

20. 6. 

15. 7. 

Konzentration 
0/o 

0,025 + 0,2 

0,03 

0,05 

0,2 

Sagewespenstadium 

1. Nachbli.itenspritzung

2. Nachbli.itenspritzung

3. Nachbli.itenspritzung
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B o n i t i e r u n g: Apf el meh l t a u

Bonitierung am 18. 7. 1969 Bonitierung am 30. 9. 1969 

Anzahl Anzahl 

Lfd. 
0/o Anzahl befallene ·

0/o Anzahl befallene 

befallene Blatter a n  Wcrtzahl befallene Blatter a n Wertzahl 
Nr. 

Triebe befallenen Triebe befallenen 
Triebcn Trieben 

1. 90 bis 8 7 90 bis 8 8 

2. 30 bis 7 4 30 bis 7 4 

3. 20 bis 6 3 20-30 bis 6 4 

4. 10 bis 4 1-2 10 bis 4 2 

5. 90 bis 8 8 90 bis 8 8 

B o n i t i e r u n g: Apf el s c h o r f 

Lfd. 
Blatt- Frucht bonitierung am 15. 10. Schaden 

Frucht- Blatt-

Nr. 
bonitierung 0/o Anteil befallene Frilchte a n

berostung bonitierung 
am 18. 7. 0 1 2+3 4+5 Kultur 

1. 4 15 16 62 7 5 

2. 2 90 5 5 0 1 1 2 

3. 3 89 8 3 0 1 1 3 

4. 2 97 2 1 0 1 1 2 

5. 2 91 5 4 0 1 1 2 

Z u s  a m  m e n  f a s  s u n g  u n d S c h 1 u IH o 1 g e r u n g  : Die Wirkung von 
Benlate 0,03 0/o lag etwa so gut wie die Wirkung von Karathane LC 0,025 °/o. 
Wesentlich besser war aber Benlate mit einer Aufwandmenge von 0,05 °/o. Der 
Bekampfungserfolg gegen den Schorf mit Benlate entsprach dem von Delan. 
Durch die doppelte Wirkung von Benlate gegen Schorf und Echten Mehltau 
(Apfelmehltau) dilrfte erstmalig ein Mittel auf den Markt kommen, dem bei ent
sprechender Preisgestaltung bei mehltauanfalligen Sorten gegenilber den bis
herigen Tankmischungen der Vorzug zu geben ist. ( K. B o h r ). 

ee) B e k amp f u n  g d e  s E c h t e n  M e  h 1 t a u  s b e i S c h w a r z e n  

Jo h a n n i s b e e r e n

A n w e n d u n g s z e i t e n v e r s u c h

Versuchsort: Tratzhof, Kr. Fulda Sorte: ,Rosenthals' und ,Silvergieters' 

ParzellengroBe: 3 X 6 Straucher, lOjahrig 

Gerat: KR und HR, 3 bis 4 atil Brilheaufwand: 0, 7 1/Strauch 
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Ve r such spla n - S prit z t er m in e  - Bo n itieru ng 

Lfd. Mittel und 
Spritztermine 

Echter Mehl tau 
Nr. K onzentration Wertzahl 1-9 

1 Unbehandelt 7 

2 a  F 238 0,2 O/o 30. 4. 7 
2b Morestan 0,05 °/o 30. 4. 7 
2c Kara thane 0,1 O/o 30. 4. 7 

3 a  F 238 0,2 O/o 30. 4. 19. 5. 6 
3b Morestan 0,05 °/o 30. 4. 19. 5. 6 
3c Kara thane 0,1 O/o 30. 4. 19. 5. 6 

4 a  F 238 0,2 O/o 30. 4. 19. 5. 10. 6. 6 
4b Morestan 0,05 °/o 30. 4. 19. 5. 10. 6. 6 
4c Karathane 0,1 O/o 30. 4. 19. 5. 10. 6. 6 

5 a F238 0,2 -O/o 30. 4. 19. 5. 10. 6. 28. 7. 4 
5b Morestan 0,05 0/o 30. 4. 19. 5. 10. 6. 28. 7. 3 
5c Kara thane 0,1 O/o 30. 4. 19. 5. 10. 6. 28. 7. 4 

6 a  F 238 0,2 O/o 30. 4. 19. 5. 10. 6. 28. 7. 19. 8. 3 
6b Morestan 0,05 °/o 30. 4. 19. 5. 10. 6. 28. 7. 19. 8. 2 
6c Kara thane 0,1 O/o 30. 4. 19. 5. 10. 6. 28. 7. 19. 8. 3 

Z u s a m m e n f a s s u n g  u n d  S c h l uBf o l g e r u n g: Das Auftreten des 
Echten Mehltaus an Schwarzen Johannisbeeren war 1969 nicht so stark wie in 
den vorhergehenden Jahren. Der Unterschied zwischen den einzelnen Mitteln war 
gering. Die etwas bessere Wirkung von Morestan ist nicht statistisch gesichert. 
Entscheidend fur den Bekampfungserfolg war der Spritztermin. So haben die 
Spritzungen vor dem 28. 7. (vor der Ernte) den Befall im Vergleich zu Unbehandelt 
nicht wesentlich verringert. Da F 238 (Rosenmehltaumittel) nur gegen den Echten 
Mehltau an Rosen anerkannt ist, kommen fur die weiteren Empfehlungen nur die 
Mittel Morestan und Karathane in Frage. Fur das nachste Jahr (1970) sind weitere 
Versuche geplant, wobei das Schwergewicht der Spritztermine auf die Nachernte
zeit gelegt werden soll. Innerhalb der einzelnen Sorten scheint eine unterschied
liche Resistenz gegen den Echten Mehltau zu bestehen. ( K. B o h r ). 

1) Eigene orientierende Versuche

La n d w i r t s c h a f t  

aa) B e k a m p  f u n  g d e s K a r t  o f f  e 1 n e m a t o d e  n 

In 3 Versuchen wurde die Resistenzprilfung der angemeldeten Kartoffelzucht
stamme und Vergleichssorten gegen die Rasse A des Kartoffelnematoden in den 
Kreisen Fulda und Marburg durchgefuhrt. 2 Vergleichsversuche auf befallsfreien 
Flachen dienten wiederum der Prilfung der Ertragsleistung der einzelnen Zucht
stamme und resistenten Sorten unter normalen Boden- und Dilngungsverhalt
nissen. 4699 Bodenproben wurden in 4 Gemarkungen des Kreises Marburg zur 
Untersuchung auf Kartoffelnematodenbefall entnommen. Ferner wurden fur 
samtliche Resistenzversuche 952 Bodenproben zur Untersuchung des Vorbefalls 
und der Endverseuchung penotigt. ( H. Z i m m  e r  m a n  n , E. Sc h e e r ). 

bb) B e k a m p f u n g  d e s  K a r t o f f e l k r e b s e s

In 4 Feldversuchen zur Resistenzprilfung wurde auf den Kartoffelkrebsherden 
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der Rassen 2, 6 und 8 folgendes Kartoffelsortiment geprlift: ,Aurelia', ,Carla', 
,Pana', ,Passat', ,Thalia', ,Desiree', ,Tandra'; Kontrollsorten: ,Datura', ,Lerche'. 
Trotz des sehr starken Befalls der Kontrollsorten blieben ,Desiree' bereits im 
4. Jahre und ,Thalia' auf den Herden der Rassen 2 und 6 befallsfrei. Alle anderen
Kartoffelsorten wiesen bei den 3 Kartoffelkrebsrassen Befall auf. Nur ,Tandra'
blieb erwartungsgemafl liberall befallsfrei. Obwohl wahrend der Vegetationszeit
einige langere Trockenperioden auftraten, war die Ausbildung von Wucherungen
besonders bei den stark anfalligen Kontrollsorten sehr heftig. Auf einer befalls
freien Flache wurde Saatgut fur die Resistenzprlifung vermehrt. In Zusammen
arbeit mit dem Institut fur Botanik der Biologischen Bundesanstalt Braunschweig
ergab die Rassenanalyse fur den im Jahre 1968 im Raum Fulda gefundenen
Kartoffelkrebsherd die Zugehorigkeit zur Rasse 8. Die Bodenuntersuchungen auf
Dauersporangienbesatz zeigten, da.B die Bodenverseuchung innerhalb eines
Herdes au.Berordentlich ungleichmaflig ist. J?araus ergibt sich, da.B hochstens eine
Bodenprobe von etwa 250 g je 10 m2 gezogen werden sollte. Untersuchungen zur
Unterscheidung von lebenden und bereits abgestorbenen Dauersporangien
wurden durchgeflihrt und werden fortgesetzt. ( 0. M a r c u s).

cc) Bek a m p  f u n  g d e s  R li b e n  k o p  f a  1 c h e n s  ( R li b e n  r a s s  e
d e s  S t o c k a l c h e n s)

2 Versuche wurden zu Futterrliben, Sorte ,Crievener Gelb' und teilweise auch 
,Rote Eckendorfer' im Frlihjahr bzw. Herbst angelegt. Erstmals wurde eine Saat
gutbehandlung mit Insektiziden durchgeflihrt, die jedoch eindeutig erkennen lie.B, 
da.B mit einer insektiziden Wirkung nicht zu rechnen ist. Ebenfalls zeigten die 
Kalkstickstoff-, Branntkalk- und Kalkammonsalpeterparzellen mit normalen und 
gesteigerten Gaben keinen befallsmindernden Einflu.B. Der Befall war in den 
unbehandelten Parzellen allgemein schwach bis sehr schwach. Trotzdem konnte 
bewiesen werden, da.B das Mittel Terracur P 30 kg/ha eine gute Wirkung besitzt. 
Das traf auch fur das Mittel Temik 10 G zu. ( W. S t  6 h r , E. S c h e e r). 

m) Besondere Bekampfungsaktionen

S p erlin g s b  e k a m p f  u n  g
Im Winterhalbjahr 1968/69 wurde die Sperlingsbekampfung nach dem Grlinkorn
verfahren (Frohberg) in der Stadt Fritzlar, 33 Ortschaften und 5 gro.Beren einzeln
gelegenen landwirtschaftlichen Betrieben durchgeflihrt. Es konnte eine durch
schnittliche Sperlingsabtotung von 90 bis 95 °/o des ursprlinglichen Besatzes
erreicht werden. Insgesamt fielen an Schadvogeln: 21 170 Haussperlinge, 7 Feld
sperlinge und 3 Elstern. ( W. S t  6 h r ).

13. Veroffentlichungen
Laufende Veroffentlichungen im Landwirtschaftlichen Wochenblatt fi.ir Kurhessen und
Waldeck;
M a rcu s ,  0.: Ergebnisse zehnjahriger Viruskontrollen in kurhessischen Obstbaum

schulen. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 21. 1969, 38-41. 

M a r c u s , 0.: Untersuchungen zur Auszahlung von Dauersporangien des Kartoffel
krebserregers Synchytrium endobioticum (Schilb.) Pere. in Bodenproben. I bis. 21. 
1969, 153-157. 

Ro e d i g e r ,  K.-J.: Zweijahrige Untersuchungen i.iber den EinfluB der Herbizide auf 
das Wachstum von Forstkulturen. Forsttechn. Informationen H. 2/3 vom Februar/ 
Marz 1969. 
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Landespflanzenschutzamt Rheinland-Pfalz 

Dienstherr (Oberste Landesbehorde): Ministerium fUr Landwirtschaft, Weinbau 

und Forsten 

Dienstbereich: Land Rheinland-Pfalz 

Anschrift: 6500 Mainz-Bretzenheim, Essenhelmer StraBe 144; 

Tel. (0 61 31) 3 40 01 und 3 40 02 

Direktor: Oberlandw.-Rat (jetzt: Reg.-Dlrektor) Dr. Karl H a n  u B 

Nachgeordnete Dienststellen sind: 

Bezirkspflanzenschutzamt 
Koblenz 
Amtsbezirk: Reglerungsbezirk Koblenz 

Anschrift: 5400 Koblenz-Horchheim, 

Emser StraBe 335 

Tel. (02 61) 6 81 75 

Leiter: Oberreg.-Rat Dr. Ernst A r n o I d 

Bezirkspflanzenschutzamt 
Ptalz 
Amtsbezirk: Pfalz 

Anschrift: 6730 Neustadt a. d. Weinstr., 

HohenzollernstraBe 28 

Tel. (0 63 21) 2203 

Leiter: Oberlandw.-Rat 

Dr. Wolfgang K a m p e 

Bezirkspflanzenschutzamt 
Rheinhessen 
Amtsbezlrk: Rheinhessen 

Anschrift: 6500 Mainz-Bretzenheim, 

Essenheimer StraBe 144 

Tel. (0 61 31) 3 40 01 und 

3 40 02 

Leiter: Dr. Adolf N i e m o 11 e r 

Bezirkspflanzenschutzamt 
Trier 
Amtsbezirk: Regierungsbezirk Trier 

Anschrift: 5500 Trier, 

ChristophstraBe 4 

Tel. (06 51) 4 87. 9.0 

Leiter: Oberlandw.-Rat 

Dr. Heinz R o e d i g e r 

Den Bezirkspflanzenschutzamtern unterstehen die Pflanzenschutztechniker mit Dlenstsitz an 

den Landes-Lehr- und Versuchsanstalten, an den Landwlrtschaftsschulen und Landwlrtschaft

llchen Beratungsstellen. 

1. Organisation und Personalverhaltnisse

1.1. Organisation

Organisatorische Anderungen traten gegeniiber dem Berichtsjahre 1968 nicht ein.

1.2. Personalverhaltnisse 

Unter Berufung in das B e  am t e n  v e r h  al t n i s  wurde Frau Dr. G. H amd o r f
am 8.9.1969 zur Regierungsratin ernannt. 

In das B e a m t e n v e r h a 1 t n i s berufen und zum Landwirtschaftsinspektor 
ernannt wurden: 
Staatl. gepr. Landw. H. Wi e s, Bezirkspflanzenschutzamt Koblenz, am 16. 5. 1969 

Staatl. gepr. Landw. A. Kim mli n g e n, Bezirkspflanzenschutzamt Trier, am 16.5.1969 

Staatl. gepr. Landw. A. G r af, Bezirkspflanzenschutzamt Neustadt, am 1. 7. 1969 

Ing. f. Gartenbau F. Ho l i gha u s, Bezirkspflanzenschutzamt Mainz, am 10.7.1969. 

14 
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Folgende B e  for d e r  u n g e n  sind im Jahre 1969 ausgesprochen worden: 

Reg.-Rat Dr. S t  e 1 z e r ,  Landespflanzensehutzamt Mainz, zum Oberregierungsrat am 
1. 9. 1969
Landw.-Rat Dr. R o e d i g e r ,  Bezirkspflanzensehutzamt Trier, zum Oberlandwirtsehafts
rat am 1. 11. 1969
Gartenbaurat Ho f m a n n ,  Bezirkspflanzensehutzamt Neustadt, zum Gartenbauoberrat
am 1. 12. 1969.
In das B e a m t e n v e r h a 1 t n i s a u f L e b e n s z e i t berufen wurden die
Landwirtschaftsinspektoren T h  e i h s und P i  e t  s c h , Landespflanzenschutzamt
Mainz, sowie No 11 e r ,  Bezirkspflanzenschutzamt Trier, und He r r  b r u c k ,
Bezirkspflanzenschutzamt N eustadt.

Tabelle 1. Personalstand des Landespflanzensehutzdienstes (Stand 31. Dezember 1969) 

Dienstsitz 

Landespflanzen-
schutzamt 

Bezirkspflanzen-
schutzamt Koblenz 

Bezir kspflanzen-
sehutzamt Neustadt 

Bezirkspflanzen-
sehutzamt Mainz 

Bezirkspflanzen-
sehutzamt Trier 

Pflanzenschutzteehniker 
mit Dienstsitz an 
Landw. Sehulen, 
Landw. Beratungsstellen 
bzw. Landes-
lehranstal ten 

Insgesamt 

davon beamtet 

aus Bundesmitteln 

aus sonstigen Mitteln 

Wissen- . 
eh ftl

. 
eh 

Teehmscher
s a 1 er 

Dienst 
Dienst 

9 14 

2 3 

2 7* 

1 2 

2 2 

35 

16 63 

11 9 

4 

Bisam-
jager 

2 

2 

2 

6 

* davon 1 Stelle fur beurlaubten Landtagsabgeordneten

1.3. Interne Aus- und Fortbildung 

Ver- Ver-
waltungs- waltungs-

dienst arbeiter 

6 6 

2 

2 

2 

12 6 

gema.B § 20 der Dienstanweisung fur den Landespflanzenschutzdienst Rheinland

Pfalz vom 16.1.1957. 

1.3.1. Wi s s e  n s c h a  f t  l ie h e r  Di e n  s t 

Aktuelle Fragen der Nematodenforschung, Arbeitstagung, Milnster/Westf., 25.-27. 2. 
(Biologisehe Bundesanstalt). Teilnehmer: Dr. Koh l e r. 
Einfilhrung in moderne Dokumentationsmethoden, Lehrgang, Berlin, 12.-13. 3. (Bio
logisehe Bundesanstalt). Teilnehmer: Dipl.-Landw. Ha f n e r. 
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Strahlungsschutz in der Land- und Erniihrungswirtschaft, Informationslehrgang fiir 
leitende Krafte der landwirtschaftlichen Behorden, Neuherberg, 6.-9. 5. (Bundes
ministerium fiir Erniihrung, Landwirtschaft und Forsten). Teilnehmer: Dr. H a n  u 13, 
Dr. S t e l z e r. 
Pflanzenschutz im Gemiisebau, 4. Arbeitstagung der Sachbearbeiter, Braunschweig, 
9.-13. 6. (Biologische Bundesanstalt). Teilnehmer: Dr. P r i l l w i t z. 
Wirkungen von Luftverunreinigungen auf Pflanzen, Sonderkurs 8, Essen, 10.-12. 6. 
(Landesanstalt fiir Immissions- und Bodennutzungsschutz des Landes Nordrhein
Westfalen). Teilnehmer: Dipl.-Giirtner Ja n s e n. 
Integrierte Bekampfung im Obstbau, 4. Symposium der gleichnamigen Arbeitsgruppe, 
Avignon, 9.-12. 9. (OILB). Teilnehmer: Dr. P i n s d o r f. 
Angewandte Entomologie, Vortragstagung, Hamburg, 22.-26. 9. (Deutsche Ges. f. angew. 
Entomologie). Teilnehmer: Dr. S t  e 1 z e r. 

1.3.2. T e  c h n i s  c h e r  D i e n  s t 

Rotaprint-Lehrgang, Rotaprintwerk Wiesbaden, 8.-11. 4. (Teilnehmer: H. H o r  s ken 
und E. S i m o n). 
16. Lehrgang fiir das technische Personal des Landespflanzenschutzdienstes Rheinland
Pfalz, Heimvolkshochschule SchloJ3 Dhaun (3.,---7. 11.).
Regionale Schulungen der Pflanzenschutztechniker in den Amtsbezirken Koblenz
(8. 5. und 3. 12.), Mainz (27. 3. und 15./16. 12.), Neustadt (10. 2., 13. 3., 30. 6. und 16)18. 12.)
und Trier (13. 3., 19. 5., 14./15. 10. und 16. 12.).
Bewertung der Pflanzenschutzversuche, Teilnahme von Referenten und Sachbearbeitern
des Landespflanzenschutzamtes und der Bezirkspflanzenschutziimter sowie derPflanzen
schutztechniker der jeweiligen Amtsbezirke im Amtsbezirk Koblenz (22.-25. 6.), Mainz
(10. 6.), Neustadt (3.-4. 6.) und Trier (26. 6.).
Einfiihrung in die Viruskontrolle in Baumschulen, Lehrgange fiir die Pflanzenschutz
techniker der einzelnen Amtsbezirke am Landespflanzenschutzamt am 2. 9. und 18. 6.
sowie am 15. 7.
Diagnostik der Stecklenberger Krankheit, Lehrgang fiir die Pflanzenschutztechniker des
Amtsbezirkes Koblenz (8. 5.).

1.3.3. R e f e r  e n d  a r e 

Im Rahmen der Ausbildung fur die Laufbahn des hoheren landwirtschaftlichen 

Dienstes, Fachrichtung Pflanzenschutz, absolvierte vom 1. 8. 1968 bis 31. 7. 1969 

H. D. Kn o r r  von Rosenroth den Ausbildungsabschnitt Pflanzenschutz im

Landespflanzenschutzamt und im Bezirkspflanzenschutzamt Neustadt.

1.3.4. P r a k t i k a n t e  n 

Herr Osman N u  r e i n  aus dem Sudan war dem Landespflanzenschutzamt ab 

29. 5. 1969 zur Aus- und Weiterbildung zugeteilt.

1.3.5. Ko 11 o q u i e n

,,Nematologie", Landespflanzenschutzamt Mainz unter Leitung von Dr. B. W e i s  c h e r, 
Institut fiir Hackfruchtkrankheiten und Nematodenforschung der Biologischen Bundes
anstalt, Miinster/Westf. (22. 1.). 
,,Gemiisebau", Institut fiir Gemiisebau der Hessischen Lehr- und Forschungsanstalt fiir 
Wein-, Obst- und Gartenbau, Geisenheim a. Rh. (15./16. 7. und 18. 11.). 
,,Riibennematoden an Zwischenfriichten", Pflanzenschutzamt Bad Godesberg (24. 11.). 

1.4. Beschaffung 

Fur Zwecke der Thermotherapie wurde eine Pflanzenwuchskammer (Klimaprilf-

14* 
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schrank, System Weiss, Typ 6 E/10 Ju-P) beschafft. Auf Grund des Nutzraumes 
dieser Einrichtung von 6 m3 ist die Moglichkeit gegeben, nicht nur krautige, 
sondern auch starker wachsende Geholzpflanzen (Obstgehi:ilze) zu behandeln. 
Die Einrichtungen zur Priifung und Kontrolle von Pflanzenschutzgeraten wurden 
um ein Rinnblech (25 mm Trennabstand) erganzt. 
Die vorhandene Feldberegnungsanlage wurde weiter ausgebaut. Zur Vorberei
tung des zentralen Drucks und Versands von Warndienstmitteilungen wurden 
eine Offset-Druckmaschine und eine Kuvertiermaschine installiert. 
Weitere gri:iBere Anschaffungen im Berichtsjahr waren ein Stereomikroskop, ein 
Kiihlbrutschrank und ein Tischrechner. 

1.5. Dokumentation 

Um den Uberblick iiber die zunehmende Zahl von Veri:iffentlichungen im Bereich 
des Pflanzenschutzes und auf Grenzgebieten zu behalten, wurde 1964 im Landes
pflanzenschutzamt eine Stelle eingerichtet, an der die Literatur erfaBt, aus
gewertet und auf Abruf zur Verfiigung gestellt wird. Die Dokumentation ist mit 
der Bibliothek und dem Berichtswesen zusammengefaBt, so daB die Informations
quellen an einem Punkt konzentriert sind. Fachreferenten und Sachbearbeiter 
erfahren dadurch eine spiirbare Entlastung bei der eigenen Literatursuche. Auch 
Studierende der Universitaten und Fachhochschulen bedienen sich dieser 
regionalen Einrichtung. 

Die Dokumentationsstelle hat im einzelnen folgende Aufgaben: 

Literaturdokumentation 

Erfassung, inhaltliche ErschlieBung und Speicherung von Publikationen auf Sicht
lochkarten nach dem dekadischen System. 
Das zugehorige Stichwortverzeichnis beinhaltet z. Z. rund 1100 Suchbegriffe. Bis 
dato wurden etwa 4000 Arbeiten aus wissenschaftlichen und fachlich orientierten 
Zeitschriften, Fachbiichern, Bibliographien sowie Referateorganen erfaBt. Die 
Karteien sind nach Merkmalen und Verfassernamen gegliedert. 

Recherche 

Auf Anforderung werden Titel und Originalliteratur zu speziellen Fragen mit 
Hilfe der Merkmals- und Verfasserkartei zusammengestellt. 

lnterne lnf ormation 

Mitarbeiter des Landespflanzenschutzdienstes werden auf wichtige Literatur 
hingewiesen. 

Literaturbeschaffung 

Im Landespflanzenschutzdienst nicht vorhandenes Schrifttum wird im Rahmen 
des Leihverkehrs mit den Bibliotheken der Biologischen Bundesanstalt, Universi
taten, Lander und anderen Institutionen bereitgestellt. 

Bibliothek 

Der Biicherbestand, z. Z. 1274 Bucher und 41 Bandreihen wissenschaftlicher Zeit
schriften, ist ebenfalls gemaB Ziffer 1 registriert. Die Separatensammlung umfaBt 
2600 Arbeiten. 
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Lichtbildarchiv 
Diapositive (etwa 5000 Stuck), Schwarzweiflnegative, SchwarzweiBpositive und 
Filme sind fortlaufend numeriert und mit Hilfe von entsprechenden Merkmals
(Deck-)karten in der Sichtlochkartei ausgewiesen. Das Bildmaterial kann kurz
fristig lokalisiert und zusammengestellt werden. 

Aufkliirungs- und Anschauungsmaterial 
Beschaffung und Bereithaltung von Flug- und Merkblattern, Informations
broschilren, Karten, Wandtafeln, grafischen Darstellungen, Modellen u. a. m. 

Berichtswesen und Meldedienst gemiif3 
Pflanz e n s c hut z g e s e t z § 1 9 , A b s. 2 Ziff. 4
Sammlung von Berichten, Meldungen und Beobachtungen bzw. Ermittlungen 
ilber das Auftreten, die Verbreitung und den Massenwechsel wirtschaftlich 
wichtiger Schaderreger und Pflanzenkrankheiten. Zusammenstellung des 
Materials fur phytopathologische Lageberichte und Dienstleistungsberichte 
(Monats-, Jahres- und Sonderberichte) und fur die Statistischen Jahrbilcher. 

Die Neuordnung der Dokumentation wurde im Berichtsjahre abgeschlossen. 

2. Witterungsverlauf

Die regionalen Jahresmittelwerte der Temperatur unterschritten den Regelwert 
allgemein um 0,4° C. Das Jahr 1969 schloB mit einem geringfugigen UberschuB 
der Niederschlage. 

Tabelle 2. Abweichung der Temperatur, Niederschlage und Sonnenscheindauer vom 
langjahrigen Mittel (Gebietsdurchschnitt) 

Temperatur-
N iederschlage Sonnenscheinda uer 

Monat 
abweichung 

Abweichung Abweichung vom mm vom Mittel Stunden vomMittelMittel (° C) 

Januar +2,2 42 -14 21 -23

Februar -2,3 67 +20 61 -11 

Marz -1,5 54 + 3 92 -43

April -0,8 77 +26 149 -34 

Mai -0,4 72 +17 184 -39

Juni -1,3 77 +12 172 -32

Juli +1,2 50 -24 222 + 7 

August -0,3 134 +67 178 -18 

September +0,1 20 -39 168 + 7 

Oktober +1,3 5 -61 108 0 

November +0,6 97 +38 47 + 2 

Dezember -4,0 29 -38 22 9 

Jahr -0,4 724 + 7 1424 -193
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Die Monatsmittel der T e m p e r  a t  u r lagen vom Februar bis Juni um 0,4 bis 
2,3° C, im Dezember um 4° C und im August geringfiigig unter den Normal
werten. Januar, Juli und Oktober waren etwa 1 bis 2° C, November knapp 1 ° C 
zu warm, wiihrend der September anniihernd den langjiihrigen Mittelwert 
erreichte. Die tiefsten Temperaturen des Jahres wurden im Februar mit - 10 bis 
- 22° C verzeichnet. Die Hochsttemperaturen traten im Juli mit Werten bis 34° C
auf. Die Jahresschwankung der Temperatur betrug 56° C. Die Zahlen der Tage
mit Nachtfrost (Frosttage) und Tagesfrost (Eistage) waren normal bzw. etwas
ilber dem Durchschnitt. Die Hiiufigkeit der Tage mit Hochsttemperaturen von
25 ° C und darilber (Sommertage) sowie von 30° C und mehr (Hitzetage) iiberstieg
das langjiihrige Mittel.

Die N i e d e r  s c h 1 ii g e erreichten im Gesamtgebiet 101 0/o des Normalwertes, 
womit das langjiihrige Mittel um 7 mm ilberschritten wurde. Unter Hinzu
rechnung des Uberschusses aus dem Vorjahre betrug dieser Ende Dezember drei 
mittlere Monatsbetriige zuziiglich 1967 rund 51/2 und zusammen mit 1966 unge
fahr 9 Monatsraten. _Relativ geringe Niederschliige (95 0/o) fielen in den Klima
bezirken im westlichen und tistlichen Hunsrilck, in der Schnee-Eifel und der 
Moseleifel. Uberschiisse hatten (108 0/o) die pfalzische Rheinebene und ostliche 
Eifel. Im Jahresverlauf waren die Monate Februar bis Juni, August und 
November zu na.B (der August erheblich), die Monate Januar, Juli, September, 
Oktober und Dezember zu trocken (der Oktober erheblich). 

Die Zahl der S o n n e n  s c h e  i n s t  u n d e n  iibertraf im Juli, September und 
November den Durchschnitt um 3 bis 5 °/o, im Oktober entsprach sie dem lang
jiihrigen Mittel. In allen iibrigen Monaten bestand ein Defizit zwischen 10 und 
30 °/o, im Januar sogar von 53 '0/o. Insgesamt wurde der Normalwert um 12 0/o 
unterschritten. 

(Auszug aus der Jahresiibersicht 1969 des Wetteramtes Trier fur Rheinland-Pfalz 
u:id das Saarland.) 

3. Auftreten von Schadorganismen

Uberwachung gemii.B § 19, Abs. 2 Ziff. 1 Pflanzenschutzgesetz vom 10. 5. 1968
(BGBI. I, S. 352).

3.1. Ackerbau 

Die starke Sporulation des G e t  r e  i d e m  e h  1 t a u  s an Winterweizen im Januar 
lie.B heftigen Befall erwarten; dennoch iiberschritt die Epidemie auf Landesebene 
kaum eine mittlere Krankheitsintensitiit. Auch die H a  1 m b r u c h k r a n k  h e  i t  
erreichte nicht das Ausma.B des Vorjahres, obwohl sie iiberall an Weizen und 
Gerste auftrat. Im Amtsbezirk Koblenz und in der Pfalz wurde ein hiiufigeres 
FI u g b r a n d  auftreten registriert. Von den Getreiderosten fiel besonders der 
G e  I b r o  s t auf, und im Amtsbezirk Trier breitete sich im Juli vor der Ernte 
noch der B r a u n  r o s t rapide ii.her die Weizenbestiinde aus. Wie im Vorjahre 
fiel zur Erntezeit im ganzen Lande die Verseuchung der Weizenbestiinde durch 
B r a u  n s p e 1 z i g k e it auf (Abb. 10). Ortlich in Zunahme begriffen war der 
M a i s  b e  u 1 e n  b r a n d  in der Pfalz sowie im Mosel- und Sauertal. Mit 
Spannung wurde nach dem Rekordbesatz des F 1 u g h  a f e r  s im Vorjahre das 
diesjahrige Auflaufen beobachtet: mit 400 und mehr Pflanzen je m2 lag es wieder 
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iiber der bisher iiblichen Bestandsdichte. Durch Versuchsbeerntung konnten in 
diesem Jahr von G e t  re i d  e z y s t e n  a 1 c h e n  verursachte ErtragseinbuBen 
bei Hafer, Sommergerste und Sommerweizen nachgewiesen werden. Der B 1 a t  t -
1 a u  s besatz auf dem Getreide war im ganzen Lande auBergewohnlich stark; 
in der Pfalz wurden an Weizen je A.hre 30 bis 50 Lause gezahlt. Eine Ertrags
beeinflussung konnte bei der Ernte jedoch nicht festgestellt werden. Wahrend 
sich die Schaden durch die F r  i t  f 1 i e g e an Winterung in Grenzen hielten, ver
ursachte die B r a c h  f 1 i e g e an Weizen und Roggen Ausfalle auf den Feldern 
bis zu 70 °/o der Pflanzen. In Maisbestanden war die Fritfliege weiterhin in Zu
nahme begriffen. Der Befall durch M a i s  z ii n s 1 e r  hat sich in der Pfalz und 
in Rheinhessen ausgebreitet und verdichtet; von friihreifendem Kornermais 
waren ortlich 54 °/o der Pflanzen befallen. 

Abb. 10. Braunspelzigkeit (Leptosphaeria nodorum Mull. = Septoria nodorum Berk.): 

Symptome an Winterweizen. 

Im Hackfruchtbau fiel die Befallsausweitung der C er cos po r a bet i col a an 
Zuckerriiben in den siidlichen Landesteilen auf. An Kartoffeln erlangte in der 
Pfalz und in Rheinhessen die S c h w a r z b e i n i g k e i t wieder. groBere Be
deu tung; auch die Ausfalle <lurch Rh i z o c ton i a waren deutlich groBer als im 
Vorjahre. Der K r a u t  f a  u 1 e befall nahm erst Mitte August sichtbar zu, blieb 
aber insgesamt gering; dennoch zeigte sich bei der Ernte vielerorts starkerer 
Knollenbefall, besonders an der Sorte ,Clivia'. Ab Juni bauten sich auf den 
Zuckerriiben starke Populationen der S c h w a r z  e n  B o h  n e n  b 1 a t  t 1 a u  s 
auf; trotzdem beschrankte sich im ganzen Land die Vergilbung auf leichten Herd
und Einzelpflanzenbefall. Nach Jahren trat der M o o s  k n  o p  f k a f e r  erstmals 
wieder in Rheinhessen an Zuckerriiben schadigend auf; alle Schadfalle konnten 
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auf nicht fachgerechte Puderung des Saatgutes oder Unterlassen dieser Behand
lung zurlickgefiihrt werden. 

Mit der Ausweitung des Rapsanbaues traten E r d f I 6 h e, R a p s s t e n  g e 1-
r ii BI e r  und R a p s  g Ia n z k a f e r  wieder haufiger auf; nur gegen den letzt
genannten Schadling wurden in Rheinhessen und im Nahegebiet Bekampfungs
maBnahmen erforderlich. 

Die Tabakbestande zeigten im Berichtsjahre eine auffallend heftige Verseuchung 
durch die T a b  a k r i n g  f I e c k  e n  k r a n k h  e i t. Ein Auftreten des BI a u  -
s c h i  m m  e Is wurde nicht beobachtet. 

3.2. Gemiisebau 

Nachlassigkeit bei der Anzucht filhrte in vielen Betrieben zu hohen vermeidbaren 
-EinbuBen <lurch A u  f I a u  f k r a n k  h e  it e n. In einem Unterglasbetrieb fielen
15 °/o der Kohlrabibestande durch S c  le r ot in i a s cl er o t i or um aus, nach
dem die gesamte Flache vor der Pflanzung mit Methylbromid entseucht warden
war; Methylbromid erfaBt diesen Krankheitserreger anscheinend nicht. In einem
anderen Betriebe lieB Sclerotinia den gesamten Gurkenbestand in wenigen Tagen
zusammenbrechen. In einem Schnurgurkenbestand im Raum Mainz wurde erst
malig heftiger Befall <lurch My c o s p ha e r e l la beobachtet. Die jungen
Frlichte faulten von der Blute her ab und trockneten ein. An Endivie wurde der
selten auftretende Blattbefall durch R hi z o c t on i a festgestellt. Fus a r i um

an Spargel (Abb. 11) schien vorerst eine untergeordnete Rolle zu spielen; mit
zunehmender Erwarmung hoben sich die Befallsherde jedoch deutlich heraus.
Erhebliche Depressionen verursachte die frlih auftretende Sommersporenform

Abb. 11. FuBkrankheitserreger (Fusarium spec.): 

Pilzrasen auf Spargelstengel. (Stark vergr.) 
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des B o h  n e n  r o s t e s an Stangenbohnen in mehreren Dienstbezirken. Fehler
hafte Fruchtfolge, Boden- und Pfl.anzenhygiene diirften die Ursachen fur die auch 
im Feldanbau mit 7 °/o doch betriichtlichen Ausfalle durch Ko h 1 h e r  n i e sein. 
Die Feldsalatkulturfliichen waren vielerorts so stark verunkrautet, daI3 die Ernte 
eingestellt werden munte. Von den tierischen Schaderregern verursachten im 
Friihjahr die S chn e c k  e n  fiihlbare Verluste an auflaufenden Saaten. Der 
S p i n n  m i  1 b e  n befall blieb im Gemusebau wiihrend der ganzen Vegetations
periode ohne Bedeutung. In der Pfalz und im Amtsbezirk Trier wurde die 
Ko h 1 d r e  h h e r  z m ii c k  e an Rot-, Wern- und Blumenkohl vielerorts zum 
Hauptschiidiger; feldweise blieb jede dritte Pflanze ohne Kopfbildung. Beachtliche 
Wertminderungen waren ortlich die Folge von M 6 h r e  n f 1 i e g e n  vermadung; 
die Schaden au£ nahe beieinander liegenden Fliichen wechselten von Totalbefall 
bis Befallsfreiheit. Mehr als durch B o h n e n  f 1 i e g e wurden die Bohnen durch 
die naI3kalte Witterung, vor allem durch Spiitfroste, beeintriichtigt. Die Ko h 1-
f 1 i e g e trat schwiicher als in den Vorjahren au£; nur in Hausgiirten konnte der 
Anteil befallener Pflanzen bis au£ 50 '°/o steigen. In den ni:irdlichen Landesteilen 
kam es im Mai an Spinat im Feldanbau zu umfangreicher Qualitiitsminderung 
durch R ii b e  n f 1 i e g e n  vermadung. Alle Gemiisebaugebiete wurden seit Jahren 
zum erstenmal wieder vom E r b  s e n  w i c k 1 e r  heimgesucht; die Schiiden im 
groI3fliichigen Anbau waren unerwartet hoch. Nur in,den nordlichen Landesteilen 
richteten E u 1 e n  r a u  p e n  und S c h n e c k e n  im September noch einmal 
umfangreichen SchadfraI3 an Wein- und Rotkohl, Wirsing und Salat an. Erst nur 
im Stadtgebiet von Ludwigshafen auftretend, spiiter verbreitet im pfalzischen 
Gemusebaugebiet wurden etwa 3 ha Endivien durch Kr a n z  f ii u 1 e unverkiiuf
lich (Abb. 12). Eine Kopfsalatkultur unter Glas zeigte starke Wuchsdepressionen, 

Abb. 12. Kranzfaule an Endivie. 



218 Landespfianzenschutzamt Rheinland-Pfalz 

nachdem der Boden mit Methylbromid entseucht und die mit der Entseuchung 
verbundenen Auflagen genau befolgt worden waren. 

3.3. Obstbau 

Sichtbare V i  r o s e  n in den Baumschulen waren gegenliber dem Vorjahre 
schwacher ausgepragt. Die Verbreitung der S t e c k 1 e n  b e r g  e r  K r a n k  h e  i t
in Sauerkirschenplantagen wurde im Berichtsjahre auch in den nordlichen 
Landesteilen sehr deutlich; besonders die durch mehrjahrigen Befall mit der 
S p r ii h f 1 e c k  e n  k r a n k h  e i t  geschwachten Baume zeigten die Symptome 
deutlich. SiiBkirschen erkrankten mehrfac.li. an B a k t er i e n  b r a n d  , oder es 
ergab sich Befallsverdacht. Ab April trat der A p f e 1 m e  h 1 t a u  in ungewohn
licher Starke auf; selbst regelmaBig behandelte Baume konnten wahrend der 
Vegetationszeit nicht freigehalten werden. Auch die S c h o r  f erkrankung war 
deutlich heftiger als in den Vorjahren. Wenn auch der Schorf in Ertragsanlagen 
weitgehend von den Friichten ferngehalten werden konnte, so war der Befall bei 
Mostobst und im Streuobstbau ortlich so stark, dafl die schorfrissigen Friichte 
selbst zur Vermostung nicht mehr taugten. Im Herbst wurden auf Apfelblattern 
sehr haufig Flecken festgestellt, die durch Phom a limit at a (Pk.) Boerema 
verursacht waren (Abb. 13 und 14). Mon i lia - Spitz e nd il r r e  wurde vor 
allem an Schattenmorellen und Aprikosen in Rheinhessen beobachtet. Auch im 
Berichtsjahre wurde die S p r ii h f 1 e c k  e n  k r a n k  h e  i t  von der Praxis wenig 
beriicksichtigt; die Folge war totaler Laubabwurf bei allen Kirschensorten schon 
im September. Fast alle Himbeerbestande waren von der R u t  e n  k r a n k  h e  i t  
verseucht. S a u  1 e n  r o s t ,  A m e r  i k a n  i s  c h e r  S t a c h  e 1 b e e r  m e  h 1 t a u  
und B 1 a t  t f a  11 k r a n k  h e i t  fiihrten bereits im Spatsommer im ganzen Land 
zur Verkahlung von Johannisbeer- und Stachelbeerstrauchern. In nichtbehan
delten Erdbeeranlagen waren die Ertrage infolge der Gr a u  s c h i  m m  e 1 f a u  1 e 
ungewohnlich gering. Die W e i fl f 1 e c k e n k r a n k h e i t befiel besonders die 
Sorte ,Senga Sengana'. An Erdbeeren trat haufig die v i r 6 s e B 1 ii t e n  v e r  -
g r  ii n u n  g (strawberry green petal) auf, die vielfach Fruchtverkiimmerungen 
zur Folge hatte (Abb. 15). Vor allem an schwarzfriichtigen Johannisbeersorten 
wurde eine deutliche Befallsausweitung und -verdichtung der J o h a n n  i s  -
b e e r g a 11 m i  1 b e beobachtet. Die S a n  - J o  s e - S c h i 1 d 1 a u  s brachte an 
den bekannten Befallsstellen im Berichtsjahre 3 Generationen hervor; bei nach
lassender gezielter Bekampfung vermehrte sie sich auch wieder in Erwerbs
anlagen. Es konnte nachgewiesen werden, dafl die B 1 u t 1 a u  s den Winter 
1968/1969 nicht auf Asten und Zweigen zu iiberstehen vermochte; der ortlich 
immer starke Aufbau der Populationen erfolgte vom Stammgrund aus. A p f e 1-
und B i r  n e n  k n  o s p e n s  t e c h e r  blieben trotz mehrfach iiberaus star ken 
Auftretens auf die bekannten Befallslagen beschrankt. Der G o  1 d a f t e r  gilt 
seit Jahren als ein an Feldgebiischen oder Straflenbaumen gelegentlich Schadfrafl 
verursachender Schadling; im Sauertal (Kr. Bitburg) vermehrte er sich im Laufe 
der Vegetationszeit in einem nicht gekannten Ausmafl. Der F r o s t s  p a n  n e r  
hat von Jahr zu Jahr mehr an Bedeutung verloren; zuletzt trat er selbst in 
,,traditionellen" Befallslagen kaum noch in Erscheinung. Mit der Entwicklung 
moderner Insektizide wurde auch die G e  s p i n  s t m o t t e zuriickgedrangt; sie 
kann inzwischen als Charakterschadling des Streuobstbaues angesprochen 
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Abb. 13. Blattfleck.enerreger Phoma limitata (Pk.) Boerema: Befallsbild auf Apfelblatt. 

Abb. 14. Phoma Limitata (Pk.} Boerema: Befallsstelle auf Apfelblatt. 
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Abb. 15. Virose Bliltenvergrilnung der Erdbeere (Strawber:·y green petal): 

Verkilmmerte Frucht. 

werden. N och vor dem A p f e 1 w i c k  1 e r trat der F r u c h t s c h a 1 e n w i c k  1 e r 
schadigend auf; beide erreichten eine seit Jahren nicht gekannte Befallsintensitat. 
In Rheinhessen und in der Pfalz entwickelte der Apfelwickler eine 2. Generation; 
in den nordlichen Teilen reichten die Temperaturen dafur offenbar nicht aus. 
Der Anteil vermadeter Fruchte betrug in unbehandelten Anlagen 50 bis 80 °/o. 
Der P f 1 a u  m e n  w i c k 1 e r dagegen schadigte im Suden nur ortlich, wahrend er 
im Amtsbezirk Koblenz und in Rheinhessen die Fruhzwetschen in unerwartetem 
AusmaB entwertete. Die Vermadung der Spatkirschen durch die K i r s c h  -
f r  u c h t f 1 i e g e war starker als in den Vorjahren. Dank der verbreiteten 
Bekampfung wurden auf den Markten keine Proben mit mehr als 5 0/o Befall 
festgestellt. Im Trierer Raum waren wiederum Schattenmorellen von Maden der 
Kirschfruchtfliege befallen. Obwohl KnospenfraB und W i 1 d v e r  b i B nicht das 
AusmaB des Vorjahres erreichten, waren sie ortlich noch mit fohlbaren Verlusten 
verbunden. In einer pfalzischen Apfeljunganlage wurden Baumchen durch 
ringelnden NagefraB von F e  1 d m a  u s e  n vernichtet. 

3.4. Zierpflanzenbau 

Es ist unmoglich, alle Krankheiten und Schadlinge aufzuzeigen, die an den vielen 
Kulturen des Zierpflanzenbaues im Laufe einer Vegetationsperiode auftreten. 
Die nachfolgend dargestellten Schaden erlangten wirtschaftliche Bedeutung oder 
phytopathologisches Interesse. In der Pfalz kam es in einem Betrieb nach Ein
bringen von Hygromull durch Abgabe von Formaldehydresten aus dem Substrat 
vorubergehend zu groBflachigen Welkeerscheinungen an Treibrosen (Abb. 16). 
Ein plotzliches Massenauftreten der J a p a n i s c h e n G e w a c h s h a u s -
s c h r e  ck e (Tachycines asynamorus) fuhrte zu erheblichen Verlusten an 
Petuniensamlingen. 
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Abb. 16. Schadigung von Treibrosen durch Formaldehyd nach Hygromull-Anwendung. 

Erstmalig wurde an A:.:aleen heftiger Befall von R h i z o c t o n i a an Knospen, 
Bliittern und Stengeln festgestellt (Sorte ,Ambrosiana'). In mehreren Betrieben 
entwertete die S c  h w a r z f 1 e c k e n  k r a n  k h e  i t  viele Blilten der Christrose. 
Das Auftreten von A s c o c h y t a an Chrysanthemen in gesteuerten Kulturen 
beschriinkte sich nicht mehr auf Einzelfiille und Einzelbetriebe. Erstmals wurde 
in einem Niersteiner Betrieb M e lo i d o g y n e an Chrysanthemen gefunden 
(Abb. 17). 
Bei Cyclamen verursachten W e i c h  h a  u t m i  1 b e n  und D i  c k m  a u 1 r ii BI e r  -
larven wegen der unzureichenden Bekiimpfbarkeit wieder erhebliche Ausfiille. 
An Dieffenbachia war eine B ak t e r  i e n  k r a n k  h e  i t ,  die in einem Ver
mehrungsbetrieb umfangreiche Blattschiiden hervorrief, bisher nicht niiher zu 
bestimmen. 
Auf Fichten im Amtsbezirk Koblenz vermehrte sich die F i c h t  e n  r o h  r e  n -
1 a u  s wiederur:n so zahlreich, dafl es zu Saugschiiden und Nadelfall kam. Fur eine 
groflere Zierpflanzung von Blaufichten wurde ein derart ungilnstiger Standort 
gewiihlt, daB Befall und Absterben <lurch B o r  k e n  k a f e r  eine zu erwartende 
Folge waren. Zierfichten waren mehrfach von dichten Kolonien der B a u  m -
1 ii u s e  (Lachnidae) besetzt. 
Aus Tunesien eingefiihrte Freesien zeigten heftigen Befall durch B o t r y t i s
g l a di o l or um; interessant war dabei die ungewohnlich starke Myzel- und 
Sklerotienbildung. 
Wahrend der Pelargonienvermehrung wurden die Ausfiille auf 15 bis 20 0/o 
geschatzt; die Anzuchten waren vor allem von der S t e n  g e 1 f ii u 1 e durchseucht. 
Immer wieder wurden in den Betrieben von P e 1 a r g o n  i e n  r o s t befallene 
Jungpflanzen angetroffen. 
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Abb. 17. Wurzelgallenalchen (Meloidogyne hapla Chitwood): 

Weibchen in geoffneter Wurzelgalle. (Stark vergr.) 

Abb. 18. Fusicladium pirinum var. pyracanthae: Schorfige Feuerdornfrilchte. 
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In den offentlichen Anlagen und in Ziergarten war Feuerdorn fast ausnahmslos 
stark von Fusicladiu m pirinu m v a r. pyracanthae befallen 
(Abb. 18). 

4. Oberwachung
4.1. Viruskrankheiten der Obstgeholze

4.1.1. Ge h o  1 z b a u  m s  c h u 1 e n
Die nach bundeseinheitlichen Richtlinien durchgefiihrte visuelle Kontrolle der
Obstgeholze in Baumschulbetrieben wurde in der Zeit von Ende Juni bis Ende
August H}69 durchgefiihrt.
Insgesamt unterlagen 62 Baumschulen, von denen 50 Betriebe dem ,,Bund
deutscher Baumschulen" (BdB) angehoren, dieser lJberpriifung. Von insgesamt
850 658 kontrollierten Obstgeholzen zeigten 9672 (1,1 °/o) sichtbaren Befall von
Viruskrankhei ten.
Nur 0,001 fl/o der SiiBkirschenbestande wiesen Symptome der genetisch bedingten
We i B f  1 e c k  i g k e i t  auf. Betroffen waren wie im Vorjahre die Sorten ,Hau
miiller', ,Hedelfinger', ,Kaiser Franz' und ,Schneiders Spate Knorpel'. Auch der
Befall mit B 1 e i g 1 a n  z (Stereum purpureum) war bei allen Obstarten sehr
gering und lag insgesamt bei 0,003 0/o. Detailliert gibt Tab. 3 das Ergebnis der
Kontrolle 1969 aufgeschliisselt nach Obstgeholzarten und Pflanzenkrankheiten

Tabelle 3. Ergebnis der Viruskontrolle von Obstgeholzen in Baumschulen 1969 

Obstgehi::ilzart 

Apfel 255122 500 

Apfelunterlagen 111 210 158 

Birne 82 491 

Birnenunterlagen 30 450 

Quitte 1 830 

SQJ3kirsche 

Sauerkirsche 

Kirschen
unterlagen 

Aprikose 

Pfirsich 

Zwetsche, Pflaume, 

45 215 

89 145 

84 975 

5 678 

31 860 

Mira belle 58 482 

Dbrige Steinobst-
unterlagen 54 200 

3 

7710 

7 

5 

18 

7 3 

5 

60 

17 49 

7 411 

390 38 

34 190 

69 

1 

5 

3 

12 

2 

850 658 658 3 7717 35 3 60 448 688 70 0 27 
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wieder. Von einer Vernichtung der an A d e r  n v e r g  i l b  u n g bzw. R o t 
f l e c k i g k e i t  erkrankten Birnenbestande muBte auch im Berichtsjahre 
Abstand genommen werden, da erst in zwei Jahren ausreichende Mengen virus
getesteten Materials fur die Baumschulen zur Verfiigung stehen werden. Wenn 
der Besatz an sichtbar erkrankten Pflanzen durch die jahrlichen Viruskontrollen 
bei einzelnen Obstarten auch betrachtlich verringert werden konnte ( A p f e 1-
m o s a i k , B a n d  m o s a i k und S c  h a r k  a) , so darf nicht iibersehen werden, 
daB mit einem Befallsriickgang der Rotfleckigkeit bei der Birne z. Z. nicht zu 
rechnen ist und diese Obstart auch in den nachsten Jahren den Hauptanteil virus
kranker Pflanzen stellen wird. 

4 .1.2. S c  h a r k  a k r a n k  h e  i t  

Maflnahmen gemafl Verordnung zur Bekampfung der Scharkakrankheit vom 
3 .  7. 1962 (BGBl. I, S. 4 4 3). 

Im Jahre 1969 wurde durch den Landespflanzenschutzdienst in 6 von 62 auf sicht
baren Virusbefall kontrollierten Baumschulbetrieben die Scharkakrankheit 
ermittelt und erkrankte Pflanzen eliminiert (s. Tab. 4). 

Tabelle 4. Ergebnis der visuellen Kontrolle auf Scharkabefall in den Baumschulen 1969 

Amtsbezirk 
Zahl der Betriebe 

Kontrolliert lm BdB Mit Befall 

Koblenz 24 17 3 

Mainz 15 12 1 

Neustadt 18 17 2 

Trier 5 4 0 

62 50 6 

Wahrend der Einschleppungsweg der Krankheit in 4 Fallen nicht eindeutig 
geklart werden konnte, erfolgte die Infektion in den iibrigen Betrieben durch 
krankes Unterlagenmaterial der Sorten ,Brompton' und ,St. Julien', das aus 
anderen Bundeslandern stammte. 

In einer im Koblenzer Raum befindlichen Baumschule handelte es sich um einen 
alteren Befallsherd. Der im Jahre 1968 unter Quarantane gestellte Pfirsich
bestand wurde im Herbst 1969 vernichtet. Ebenso verfahren wurde mit den im 
Vorjahre als befallsverdachtig erkannten ,St.-Julien'-Unterlagen eines Betriebes 
im Amtsbezirk Neustadt. Deutliche Symptome waren an Aprikose, Pflaume und 
Zwetsche sowie an den Unterlagen ,Brompton' und ,St. Julien' zu verzeichnen, 
wahrend Befall der Pfirsichbaume lediglich am Austrieb der Unterlage zu 
erkennen war. 

Die Anzahl der kontrollierten Steinobstbaume und die zahlenmafligen bzw. 
prozentualen Anteile des S c  h a  r k a befalls der einzelnen Arten sind aus Tab. 5 
zu entnehmen. Im Vergleich zum Vorjahre (190 13 5 kontrolliert, davon 608 krank 
= 0,3 0/o) lag der Prozentsatz kranker Pflanzen um 0,2 °/o hoher (150 220 kontrol
liert, davon 688 krank = 0,5 -O/o). 



Landespflanzenschutzamt Rheinland-Pfalz 225 

Tabelle 5. Anteil der Scharkaverseuchung von Steinobst in Baumschulen 1969 

Kontrollierte Obstbaume 

Amtsbezirk 
Zwetsche, 

Aprikose Pfirsich Pflaume, Unterlagen 
Mirabelle 

Koblenz 228 3 940 14 352 11 600 

Mainz 4 400 5 150 14 300 5 200 

Neustadt 950 22 320 25 430 35 200 

Trier 100 450 4 400 2 200 

Insgesamt 5 678 31 860 58 482 54 200 

davon krank 

Koblenz 34 394 10 7 

Mainz 15 0 0 5 

Neustadt 0 17 28 178 

Trier 0 0 0 0 

Insgesamt (v. H.) 49 (0,9) 411 (1,3) 38 (0,1) 190 (0,4) 

Wa.hrend 1968 erstmalig nur in 4 Baumschulen Scharkabefall registriert wurde, 
wiesen in der vergangenen Vegetationsperiode wieder 6 Betriebe Befall mit dieser 
Virose auf (s. Tab. 6). 

Tabelle 6. Statistik des Scharkabefalls in Baumschulen 

Jahr 1963 1964 1965 1966 

Anzahl 7 7 7 12 

1967 

" 

I 

1968 

4 

K o n t r o l l e  d e r  Er w e r b s a n l a g e n  u n d  d e r  M a r k t w a r e

1969 

6 

Im Rahmen der regelmaBigen Warenbesichtigung konnten auf dem GroBmarkt 
Ingelheim bei den Pflaumen- und Zwetschensorten ,Buhler Friihzwetsche', ,Haus
zwetsche' und ,Magna glauca' 5'0/o, 4 0/o bzw. 25 0/o Befall festgestellt werden. 
Da die Anlieferung in den meisten Fallen aus zahlreichen Kleinbetrieben erfolgt, 
war eine Nachkontrolle der iiber das Anbaugebiet verstreuten Steinobstanlagen 
wegen Personalmangels nicht moglich. 

4.2. Kartoffelkrebs 

MaBnahmen gemaB Verordnung zur Bekampfung des Kartoffelkrebses vom 
14. 3. 1966 (BGBI. I, S. 163).

In den Gemarkungen der Gemeinden Lautzenbriicken / Kr. Oberwesterwald, 
Brachbach/Kr. Altenkirchen und Wingendorf/Kr. Altenkirchen wurden keine 
neuen Befallsstellen des Kartoffelkrebses (Synchytrium endobioticum) fest
gestellt. Die bisher als verseucht bekannten Grundstiicke lagen brach bzw. 
dienten dem Getreideanbau oder als Griinland. Ausgenommen war eine kleinere 
Flache in Wingendorf, auf der neue Ziichtungen im Hinblick auf Resistenz zur 
Priifung gelangten. 

15 
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In der Flur Harbach/Kr. Altenkirchen wurde auf drei weiteren Pa:rzellen 
(GesamtgroBe 41,44 Ar) Kartoffelkrebs festgestellt. Die betroffenen Stellen sind 
in den bereits bekannten Kartoffelkrebsherd Harbach einbezogen worden. 
Uberdies wurde ein neuer Herd in einem Hausgarten der Ortschaft Friesenhagen/ 
Kr. Altenkirchen ermittelt. 

In Zusammenarbeit mit dem Institut fur Botanik der Biologischen Bundesanstalt 
in Braunschweig fand die Rassenbestimmung des Erregers in dem Kartoffel
krebsherd Wingendorf statt. Von den dort angepflanzten Testsorten ,Datura', 
,Saphir' und ,Ultimus' waren nur ,Saphir' und ,Ultimus' resistent. Das Ergebnis 
der Rassenzuordnung war am Berichtstermin noch nicht bekannt. 

4.3. Kartoffelnematode 

MaBnahmen gemaB Verordnung zur Verhiitung des Auftretens und zur Bekamp
fung des Kartoffelnematoden vom 20.7.1956 (BGBl. I, S. 649). 

Die Zahl der von Heterodera rostochiensis befallenen Grundstiicke hat sich 
gegeniiber dem Jahre 1968 nur unwesentlich geandert. Lediglich im Westerwald 
wurde ein neuer Herd in einem Hausgarten festgestellt. 
Nematodenresistente Kartoffelzilchtungen fanden zunehmend Eingang in die 
Praxis. Nachdem seit 3 Jahren im Pfalzer Befallsgebiet alljahrlich eine Ge
schmacksprilfung neuer, als resistent anerkannter Kartoffelsorten stattfindet, 
werden diese in zunehmendem MaB angebaut. Neben der bewahrten Sorte ,Cobra' 
sagt den Landwirten dieses Gebietes vor allem ,Nema' auf Grund von Qualitat 
und Ertrag sehr zu. 

Im Friihkartoffelanbaugebiet Rheinhessen-Pfalz wurden trotz 4jahriger inten
siver Kontrollen keine Anzeichen eines Befalls gefunden, obwohl dort auf den 
meisten Feldern alljahrlich vorgekeimte Sorten unter Beregnung gepflanzt 
werden. Zur Klarung der Frage, ob bei der sortengemaB kurzen Vegetationsdauer 
eine Vermehrung des Kartoffelnematoden stattfinden kann, wurde ein Freiland
Kastenversuch angelegt. 

4.4. San-Jose-Sdlildlaus (SJS) 

MaBnahmen gemaB Landesverordnung iiber die Bekampfung der SJS vom 
18. 5. 1955 (GVBl. S. 59).
Die Bekampfung der San-Jose-Schildlaus (Quadraspidiotus perniciosus) erfolgte 
auch 1969 gezielt in den Baumschulen. Alle 21 Obst- und Ziergeholze vermehren
den Betriebe im Verbreitungsgebiet der SJS wurden nach dem im Lande Rhein
land-Pfalz langjahrig erprobten Bekampfungsverfahren behandelt. AuBer je 
einer routinemaBigen Austrieb- und Blattfallspritzung erhielten die Jung
pflanzen noch 6 (3 je einmal wiederholte) Spritzungen gegen wandernde Jung
lause mit einem amtlich anerkannten Spritzmittel. Der Zeitpunkt der Bekampfung 
wurde vom Warndienst exakt ermittelt, die MaBnahme selbst in jedem Betrieb 
amtlich iiberwacht. Bei intensiven Kontrollen am Ende der Vegetationszeit 
wurden Stadien der SJS an der verkaufsfertigen Ware in keinem Falle fest
gestellt, obwohl dieser Schadling in der Umgebung der Quartiere im Berichtsjahr 
3 starke Generationen hervorgebracht hat. 
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4.5. Bisam 

Maflnahmen gemafl Verordnung zur Bekampfung der Bisamratte vom 1.7. 1938 
(RGBL I, S. 847). 

Im Berichtsjahr erhielten 56 Privatpersonen die Erlaubnis zur regionalen Be
kampfung, wahrend 5 Fanger ausschieden; somit waren am 31. 12. 1969 insgesamt 
145 private Bisamfanger zugelassen. Das Fangergebnis betrug 9662 Bisame und 
lag um 15,9 0/o -Uber dem Vergleichswert des Vorjahres. 

Weitere 1438 Bisame wurden im Rahmen zwischenstaatlicher Gemeinschafts
maflnahmen an den Grenzfliissen Mosel, Sauer und Our in den Monaten Mai und 
Oktober erbeutet; beteiligt waren dabei die Pflanzenschutzamter Bonn-Bad 
Godesberg und Saarbriicken, der Pflanzenschutzdienst des Konigreichs Belgien 
und die Dienststelle fiir Gewasser und Forsten des Groflherzogtums Luxemburg. 
Der N u t r i a  befall an der Saar blieb konstant; 10 Nutrias wurden gefangen 
(im Vorjahr 11). 
Es wurden 3 neue Fallentypen gepriift. Versuche mit einem Rodentizid (Anti
koagulans) erbrachten vorlaufig positive Ergebnisse. 

4.6. Gewerbsmaflige Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 

Anzeige gemaB § 14, Abs. 1 Pflanzenschutzgesetz 

Zustandige Behorde fiir die Entgegennahme der nach § 14, Abs. 1 Pflanzenschutz
gesetz zu erstattenden Anzeige gewerbsmaBiger Pflanzenschutzmittelanwendung 
ist im Lande Rheinland-Pfalz das Landespflanzenschutzamt (§ 1, Abs. 1 Landes
verordnung -Uber die gewerbsmaBige Anwendung von Pflanzenschutzmitteln vom 
24. 4. 1969; GVBl. S. 109).
Die Praxis wurde in Form von Artikeln in der Fachpresse iiber die neuen
Bestimmungen informiert, und bekannte Unternehmen erhielten Schreiben mit
entsprechenden Meldeformularen.
Bis zum 31.12.1969 hatten 42 Betriebe die Anzeige erstattet. Von diesen verfiigten
25 iiber Beizgerate und 21 iiber Spritz- bzw. Spriiheinrichtungen.

4.7. Betriebe 

4.7.1. B e t r e u u n g

Infolge des weltweiten Handels mit Pflanzen und des Ausbaus von Gartenbau
spezialbetrieben mitZweigniederlassungen im Ausland werden zunehmend gefahr
liche Schaderreger bzw. Pflanzenkrankheiten in die Bundesrepublik eingeschleppt. 
Die sich daraus ergebenden Pflanzenschutzprobleme konnen von den betroffenen 
Firmen allein nicht bewaltigt werden. Folglich intensivierte der Landespflanzen
schutzdienst im Berichtsjahre die Betreuung von Vermehrungsbetrieben der 
Zierpflanzenbranche. Mutterpflanzenbestande und Anzuchten wurden nach 
Moglichkeit im Abstand von 4 Wochen kontrolliert. Die Betriebsleiter waren der 
Beratung gegeniiber · aufgeschlossen und bemiiht, die erteilten Richtlinien zu 
realisieren. Auf die Betreuung der Jungpflanzenbetriebe entfielen etwa 100 
Arbeitsstunden des Fachreferenten und 25 Arbeitsstunden eines Sachbearbeiters. 
Weitere 120 Stunden betrug der Zeitaufwand fiir Diagnosen und Reihenunter
suchungen. Der Erfolg dieser Bemiihungen kann darin gesehen werden, dafl die 
Jungpflanzenbetriebe in Rheinland-Pfalz zum Jahresende frei waren von ge-

15• 
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fahrlichen Schaderregern. Die Erfahrung hat gezeigt, daB sorgfaltige phyto

sanitare Kontrollen der auslandischen Zweigbetriebe deutscher Firmen dringend 

erforderlich sind, um die Einfuhr latent kranker Pflanzen weitgehend zu 

unterbinden. 

Im Rahmen der Anerkennung von Erdbeerpflanzgut erfolgte erstmals die 
regelma.Bige Betreuung aller im Lande ansassigen Vermehrungsbetriebe. Diese 

unterlagen zweimaligen Kontrollen wahrend der Vegetationszeit. Im Herbst 1969 

vom Zilchter gelieferte Pflanzen wurden au£ B 1 a t  t a  1 c h e n  kontrolliert. Von 
den filr die Vermehrung vorgesehenen Flachen gelangten Bodenproben zur 

Untersuchung auf Besatz mit zystenbildenden und freilebenden Nematoden. 

4.7.2. A n e r k e n n u n g

Mitarbeiter des Landespflanzenschutzdienstes waren in den Kommissionen zur 

Anerkennung vonJungpflanzenbetrieben und zurVerleihung von Giltezeichen der 

Sondergruppen des Zentralverbands des Deutschen Gemilse-, Obst- und Garten

haus, des Bundes deutscher Baumschulen und der Landwirtschaftskammern 

vertreten. 

5. Prufungen

gema.13 § 19, Abs. 2 Ziffer 5 Pflanzenschutzgesetz.

5.1. Grundsatzliches 

5.1.1. P r il f s t e l l e

Auf Grund des am 10. Mai 1968 filr die Bundesrepublik Deutschland erlassenen 
Pflanzenschutzgesetzes (PSG) dilrfen gema.13 § 7 PSG Pflanzenschutzmittel nur 

eingefilhrt oder gewerbsma.Big vertrieben werden, wenn sie von der Biologischen 

Bundesanstalt zugelassen sind. 

Diese Zulassung erfolgt auf Grund einer umfassenden chemischen und bio

logischen Prilfung der Praparate gemaB § 4 VO ilber die Prilfung und Zulassung 
von Pflanzenschutzmitteln vom 4. 3. 1969 (BGBL I, S. 183). 

Nach § 19 PSG obliegt die Prilfung von Pflanzenschutzmitteln nach Landesrecht 

den zustandigen Behorden und Stellen der Lander. Im Lande Rheinland-Pfalz 
nimmt diese Aufgabe - ausgenommen die Bereiche Reben und Forstpflanzen -

der Landespflanzenschutzdienst wahr. 

Gema.13 § 7 Abs. 4 PSG hat der Herr Prasident der Biologischen Bundesanstalt dem 

Direktor des Landespflanzenschutzamtes die Genehmigung erteilt, abweichend 
von Abs. 1 des § 7 des Gesetzes nicht zugelassene Pflanzenschutzmittel filr Ver

suchszwecke von Unternehmen, die Pflanzenschutzmittel gewerbsmaBig ver

treiben, zu beziehen. 

AuBerdem werden au£ Ersuchen der Hersteller Nachweise der bioziden Wirksam
keit neuer Pflanzenschutzmittel im Rahmen von amtlichen ,,Orientierenden 

Prilfungen" (frilher Amtliche Vorprilfung) erbracht. Die Ergebnisse werden den 

Herstellern gegen Kostenerstattung als Unterlagen filr die Beurteilung der 
Pflanzenschutzmittel im Zulassungsverfahren (§ 7 Abs. 3 Nr. 8 PSG und § 1 Abs. 2 

Nr. 1 Verordnung ilber die Prilfung und Zulassung von Pflanzenschutzmitteln 

vom 4. Marz 1969) ilbergeben. 
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AuBerdem wird die okologisch bedingte Eignung zugelassener Praparate unter
sucht. Diese Regionalversuche dienen als Grundlage fur die Fachberatung. 

5.1.2. P r  il f b e  r e  i c h 

Die Biologische Bundesanstalt hat aus dem umfangreichen Gesamtbereich der 
Zulassungsprilfung den Prilfstellen einzelne Prilfbereiche zugewiesen. Die zahl
reichen Kultur- und Fruchtarten im Lande Rheinland-Pfalz gestatten dem
entsprechend die Dbernahme mannigfaltiger Prilfbereiche. 

Tabelle 7. Ubersicht der gep .. uften Praparate und Versuchsgegenstande im Jahre 1969 

Versuchsgegenstand 

Z ulassungsprufung 
Ver-

Prilf- Kon-gleichs-
mittel mittel trolle 

Ti e r i s c h e  S c h a d i g e r  
An Obstbaumen 
ilberwinternde Schadlinge 
Apfelwickler 
Blattlause 
Blutlaus 
Bohnenfliege 
Erdflohe 
Eulenraupen 
Kartoffelkafer 
Kohlfliege 
Mohrenfliege 
Moosknopfkafer 
Nager 
Schadvogel 
Spargelfliege 
Spinnmilben 
Trauermticken 
Vorratsschadlinge 

P i l z k r a n k h e i  t e n  

1 

1 

6 

1 
2 

2 
2 

6 

6 

7 

Grauschimmel/Erdbeere 1 
Grauschimmel/Begonie 1 
Krautfaule/Kartoffel 
Krauselkrankheit/Pfirsich 1 
Lederfaule/Erdbeere 
Mehltau/Getreide 
Mehltau/Apfel 1 
Mehltau/Gurke 4 
Mehl ta u/Zierpflanzen 
Mohrenschwarze 
Ohrlappchenkrankhei t/ Azalee 
Pla tzen/Kirschen 
Scharf/Apfel 6 
Sprtihfleckenkrankheit/Kirschen 

1 
1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 
1 

2 

1 

1 
2 
1 

1 

1 

1 

6 

2 

2 

1 

1 

1 

1 
1 

2 

Orientierende Prilfung 

Pruf-
Ver-

Kon-gleichs-
mittel mittel trolle

2 
8 
4 

13 
1 

2 
4 

18 
5 
2 
1 

4 
2 

12 
1 
1 

1 

2 

2 
22 
4 

12 
2 

6 
4 
7 
6 

1 

2 
1 

3 
1 

1 

1 

4 

2 

1 

1 
2 
1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

4 
1 

3 
1 

1 

1 

2 
2 

1 

2 
1 

3 
1 

1 
1 

4 

2 

2 
1 

2 

1 
3 

1 
1 

1 

1 

1 

4 

1 

3 
1 
1 

1 

2 
2 
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Z ulassungsprilfung Orientierende Prilfung 

Versuchsgegenstand Prilf-
Ver-

Kon- Prilf-
Ver-

Kon-
gleichs- gleichs-

mittel 
mittel 

trolle mittel 
mittel 

trolle 

Un k rau t e r  u n d  Un g raser 
i n  Fr ueh t a r t e n  

Getreide 53 7 7 103 14 14 

Mais 12 2 2 33 4 4 

Ruben 18 3 3 38 5 5 

Kartoffeln 1 1 1 18 3 3 

Markstammkohl 2 1 1 

Ack:erbohnen 3 1 1 1 1 1 

Raps 16 3 3 29 5 5 

Obst 26 6 6 52 12 12 

Erbsen 4 1 1 2 1 1 

Kohl 5 2 2 26 6 6 

Lauch 5 2 2 

Mohren 6 2 2 

Tomaten 2 1 1 

Wick:en 4 1 1 

Zwiebeln 2 1 1 4 1 1 

Zierpfianzen 5 1 1 

Arzneipfianzen 6 1 1 

Son s t i g e  
Vertraglichkeit/Zierpfianzen 1 1 1 

Bodenpilze 
und keimende Unkrautsamen 1 1 1 

Insgesamt: 195 50 55 479 104 105 

5.1.3. S a c  h v e r s t  a n d  i g e n  a u  s s c h u B 

In den nach § 8, Abs. 3 PSG bei der Biologischen Bundesanstalt errichteten Sach

verstandigenausschuB wurde von dem Herrn Bundesminister fur Ernahrung, 

Landwirtschaft und Forsten durch ErlaB vom 30. 7. 1969 der Direktor des 
Landespflanzenschutzamtes als Mitglied berufen. 

5.2. Richtlinien 

- Fehlanzeige -

5.3. Chemische Pflanzenschutz- und Vorratsschutzmittel 

Die Priifung von Pflanzenschutz- und Vorratsschutzmitteln umfaBte insgesamt 

1470 Versuchsglieder. In dieser Zahl sind neben den gepriiften Praparaten, die 
teilweise unter verschiedenen Bedingungen mehrfach gepriift wurden, auch die 

Vergleichsmittel und Kontrollen (Unbehandelt) enthalten. 
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5.4. Widerstandsfahigkeit der Pflanzen 

R e s i s t e n z  v o n  K a r t o f f e l z ii c h t u n g e n  g e g e n  N e m a t o d e n  
In Zusammenarbeit mit dem Bundessortenamt und mit der Biologischen Bundes
anstalt, Institut fiir Hackfruchtkrankheiten und Nematodenforschung in Munster/ 
West£., wurde eine Priifung neuer Kartoffelziichtungen auf Resistenz gegen 
Heterodera rostochiensis durchgefiihrt. Der Freilandversuch umfaBte: 

2 nichtresistente Vergleichssorten 
2 resistente Vergleichssorten 

12 Priifsorten. 

Als Versuchsflache wurde ein Feld ausgesucht, das zahlreichen und gleichmaBig 
verteilten Nematodenbesatz aufwies. Der Vorbefall in den einzelnen Teilstiicken 
schwankte zwischen 4154 und 9106 Eiern und Larven/100 cm3 Boden (76 bis 112 
Zysten). 

Wahrend an den beiden anfalligen Vergleichssorten die Vermehrung auf das 23-
bzw. 34fache der Ausgangsverseuchung angestiegen war, betrug die Rate an 
4 Priifsorten 15 bzw. 24 °/o und an 8 Priifsorten nur 1,1 °/o bis 9,9 0/o. 

Die Zahl der vom Bundessortenamt als nematodenresistent anerkannten 
Kartoffelsorten, zur Zeit 8, diirfte folglich im kommenden Jahr (1970) zunehmen, 
so daB die kiinftige Sanierungsmoglichkeit verseuchter Flachen optimistischer 
beurteilt werden kann. 

Im Rahmen dieses Versuches wurden 
64 Bodenproben auf Zystenzahl, Ei- und Larveninhalt 

320 Bodenproben auf frische Zysten 
. 160 Pflanzenproben auf frische Zysten 

untersucht. 

6. Untersuchungen

6.1. Reihenuntersuchungen

6.1.1. A c k e r  b a u

Tabelle 8. Krankheiten und Schiidlinge der Pflanzen und in Boden 

Schadiger 

Getreidemehltau (Sommergerste) 

Halmbruchkrankheit (Winterweizen) 

Braunspelzigkeit (Winterweizen) 

Kartoffelnematoden 

Getreidenematoden 

Riibennematoden 

Getreide- und Riibennematoden 

(Misch befall) 

Rilbenkopfalchen 

Pflanzen-

proben 

312 

599 

220 

240 

An z a h l  

Einzelunter-

suchungen 

32 400 

20 800 

84 000 

-

Bodenproben 

687 

332 

11 

259 

9 
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6.1.2. 0 b s t b a u

6.1.2.1. Virustestung der Obstgeh/Hze 

Wie im Vorjahre stand die Auswertung der im Zeitraum von 1966 bis 1968 
eingeleiteten Testungen von Kern- und Steinobst im Vordergrunde. Zur Ab
sicherung der im Freiland an Steinobst gewonnenen Versuchsergebnisse wurden 
im Winterhalbjahr 1968/69 umfangreiche Testungen im Gewachshaus bei SilB
und Sauerkirsche, Pfirsich, Pflaume und Zwetsche sowie verschiedenen Steinobst
unterlagen durchgefilhrt. Eine Nachtestung der im Freilandversuch als gesund 
befundenen 4 Aprikosensorten ,Heidesheimer Frilhe', ,Mombacher Frilhe', 
,Temporao de Vila Franca' und ,Ungarische Beste' ist dagegen erst im Frilhjahr 
1970 moglich. 

(a) Apfel

Die Auswertung der Testungen auf latenten Befall mit A p f e 1 m o s  a i k und 
G u m m  i h o  I z k r a n k  h e  i t  (Indikator ,Lord Lambourne') wurde bei 16 Sorten 
und 2 Typ-Unterlagen (M IV und M XI) abgeschlossen, wahrend das endgilltige 
Testergebnis filr die Apfelunterlagen M VII, M IX, A 2, MM 102 und MM 104 noch 
aussteht. Eine latente Verseuchung mit FI a c h a  s t i g k e i t  (Indikator ,Stahls 
Prinz') konnte nach zwei- bzw. dreijahriger Versuchsdauer weder bei den unter
suchten Sorten noch bei den Unterlagen festgestellt werden. Einzelne Baume 
folgender Sorten erwiesen sich als frei von den bisher genannten Virosen: ,Cox 
Orange', ,Geheimrat Oldenburg', ,Golden Delicious', ,Goldparmane', ,James 
Grieve', ,Jonathan', ,Lodi', ,Mantet', ,Ontario', ,Schoner von Boskoop', ,Stark 
Earliest' und ,Weiller Klar'. 

Dagegen zeigten 113 von 114 getesteten Reiserbaumen (Indikator ,Virginia Crab') 
Befall mit S t a  m m  n a r b u n  g. Die diesbezilglichen Befallswerte filr die ge
prilften Unterlagen sind aus Tab. 9 zu entnehmen. 

Tabelle 9. Befall von Apfelunterlagen mit Stammnarbung 

Unterlage 

MIV 

MVII 

MIX 

MXI 

A2 

MM102 

MM104 

A nzahl 
Kranke Unterlagen/ Geprilfte Unterlagen 

4/4 

9/10 

10/10 

0/10 

6/10 

0/9 

0/10 

Die Auswertung des Tests auf R a u h  s c h a  Ii g k e i t  konnte we gen der relativ 
langen Inkubationszeit dieser Virose noch nicht vorgenommen werden. 

(b) Birne

Im Jahre 1968 an 116 Reisermutterbaumen (16 Sorten) gewonnene Testergebnisse 
(Indikatoren ,Gellerts Butterbirne' und ,Kirchensaller Mostbirne') konnten im 
dritten Beobachtungsjahre mit wenigen Ausnahmen bestatigt werden. Einzelne 



Landespfianzenschutzamt Rheinland-Pfalz 233 

Baume der Sorten ,Alexander Lucas', ,Clapps Liebling', ,Conference', ,Gellerts 
Butterbirne', ,Gute Luise', ,Dr. Jules Guyot', ,Kostliche aus Charneu', ,Pastoren
birne', ,Trevoux' und ,William's Christ' erwiesen sich frei von den mittels der 
genannten Indikatoren nachweisbaren Virosen A d e r  n v e r g  i 1 b u n g  bzw. 
R o t f 1 e c k i g k e i t und B i r n e n r i n g f l  e c k e n m o s a i k. 

( c) Sil/3- u nd S a u e rkirsc he

Durch Gewachshaustests der im Freilandtest als gesund befundenen 15 Sufi- und
6 Sauerkirschensorten (Indikatoren Vogelkirsch-Slg. und Pfirskh-Slg.) konnten
9 Sufi- und samtliche Sauerkirschensorten als virusfrei ermittelt werden. Es
handelte sich um ,Buttners Rote Knorpel', ,Erpolzheimer', ,Fruhe Roie Mecken
heimer', ,Grofie Schwarze Knorpel',. ,Haumuller', ,Hedelfinger', ,Jaboulay',
,Schneiders Spate Knorpel', ,Souvenir des Charmes', ,Beutelspacher Rexelle',
,Frilhe Ludwigs', ,Morellenfeuer', ,Rubinweichsel', ,Schattenmorelle', ,Schatten
morelle Typ Romer'.

(d ) Pf irsi c h

Mit 9 im Freilandversuch (Indikatoren Vogelkirsch-Samling und Pfirsich-Slg.) als 
gesund erkannten Sorten wurde im Winter 1968/69 ein Gewachshaustest (61 Tests, 
Indikatoren Vogelkirsch-Slg., Pfirsich-Samling und ,Wurzelechte Hauszwetsche') 
durchgefilhrt. Auf Grund dieser Untersuchung waren die Sorten ,Champion', 
,Fruher Alexander', ,Fruher Roter Ingelheimer', ,Madame Rogniat', ,Red Haven', 
,Rekord aus Alfter', ,Robert Blum', ,Roter Ellerstadter' und ,South Haven' frei 
von den mittels der obengenannten Indikatoren nachweisbaren Viren. 

(e ) Pfl a u me u nd Zwe tsc he 

Die Freilanduntersudmngen an 10 Pflaumen- und Zwetschensorten (Indikatoren 
Vogelkirsch-Slg., Pfirsich-Slg. und Myrobalanen-Slg.) wurden nach zweijahriger 
Versuchsdauer abgeschlossen. Aufierdem erfolgte eine Nachprufung der im Frei
landversuch gewonnenen Ergebnisse durch Gewachshaustests (73 Tests, analoge 
Versuchsanordnung wie bei Pfirsich), in den die bisher nicht gepruften Sorten 
,Grofie Grune Reneklode' und ,Mirabelle von Nancy' einbezogen waren. Insgesamt 
stehen z. Z. folgende 10 getestete Sorten for die Vermehrung im landeseigenen 
Muttergarten zur Verfilgung: ,Auerbacher', ,Buhler Fruhzwetsche', ,Czernowitzer', 
,Ersinger Fruhzwetsche', ,Grofie Grune Reneklode', ,Hauszwetsche', ,Lutzel
sachser Fruhzwetsche', ,Magna Glauca', ,Mirabelle von Nancy' und ,The Czar'. 

(f) Ste in o b st u nt e r  l ag e n  

Auf Grund zweijahriger Prufungen im Freiland und einer im Fruhjahr 1969 
erfolgten Nachtestung im Gewachshaus (78 Tests, Indikatoren Vogelkirsch-Slg., 
Pfirsich-Slg. und ,Wurzelechte Hauszwetsche') erwiesen sich einzelne Herkunfte 
der Steinobstunterlagen Prunus avium F 12/1, Prunus fruticosa, Prunus ma haleb, 

,Brompton', ,St. Julien A', ,St. Julien Huttner 35' und ,Wurzelechte Hauszwetsche' 
als virusfrei. 

6.1.2.2. Bo d e n  pr o be n 

23 Bodenproben wurden auf wandernde W u r z  e 1 n e m a t o d e  n (Pratylenchus, 

P aratylenchus, Rotylenchus u. a.) und 80 Pflanzenproben auf B 1 a t  t a l c  h e n  
(Aphelencho ides ssp.) untersucht. 



234 Landespfianzenschutzamt Rheinland-Pfalz 

21 Bodenproben von Erdbeervermehrungs:flachen wurden auf Kartoffelnematoden 
und wandernde Wurzelnematoden (Pratylenchus, Paratylenchus, Rotylenchus 

u. a.) untersucht.

6.1.3. Zie r p f 1 a n  z en b a u

390 Pflanzenproben wurden au£ As co c h y ta - Krankheit der Chrysantheme 
und 14 P:flanzenproben auf B 1 a t  ta 1 c h e n  befall (Aphelenchoides ritzemabosi) 

untersucht. 

6.1.4. Ve r f a h r e n s t e c h nik 

Tabelle 10. Feld- und Parzellenspritzgerate 

Typ 

Feldspritzgerate 
Parzellen-Spritzgerate 

6.1.5. B o d e n  

Riihr
werk 

4 

Mano
meter 

4 

11 

Zahl 

4 

11 

Spritzgestange 
Durch- Ver-

flul3 teilung 

4 6 

11 33 

Dus e n  
Durch-

Zahl flul3 

20 20 

25 25 

Tabelle 11. Chemische und physikalische Eigenschaften 

Wasser- Salz- pH- Humus 
Korn-

Kriterium P,05 K20 CaC0
3 gr613en-

kapazitat gehalt Wert O/o struktur 

Anzahl 40 40 40 6 12 97 38 31 

Diese Untersuchungen standen im Zusammenhang mit der Priifung von Boden
herbiziden. 

6.1.6. Sa a t  - u n d  P fla nzg u t  

Tabelle 12. Gesundheitszustand und Qualitatseigenschaften 

G et r e i d e  Zucker- Erd-

Tausend- Hekto- Keim- Samen-
riibe beere 

Kriterium Trieb- Keim-
korn- liter- fahig-

kraft 
biirtige fahig- Blatt-

gewicht gewicht keit Krankh. keit alchen 

Anzahl 84 84 480 21 98 28 63 

6.2. Spezialuntersuchungen 

Tabelle 13. Parasitare und nichtparasitare Krankheiten sowie Schadlinge 

Sachgebiet 

Anzahl 
untersuchter Proben 

Acker
bau 

321 

Obst
bau 

474 

Gem .. se 
Zier-

V 't Ins-
b 

u -pflanzen-
h
or

1
ra s- Sonstiges

au bau a tung gesamt 

257 1085 43 53 2233 
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6.2.1. Ve r f a  h r e  n s t e c h n i k 

Ta.belle H. Gerateteile und Spritzbriihen 

Spritzgestange Dus e n  Spritzbriihen mit 
.... 1 

.... Q) "' 
Q) +> 
+> .... ..... Q) 

Q) bi) bi) Q) Q) ci:: ..!4 
.... 

+> c:i Q c:i Q s 
.... Q bi) 

Q) 

Q Q) ;; ;; ;; 
E 

Q) C1l 
+> 

s ci:: ci:: "Ul 8 .... :a Q) 
Q) ..... .... 

8 P. 0 'tj ·ai "5 ·ai 0 0 ,.c :Cll Q) 

s Q :2 .... :2 .... ..!4 .... 8 
'+-< "' 0 .... .... �- .... 0 +> "' :Cll 

;; C1l C1l ;; Q) C1l ;; Q) 
"' ..c:: Q) ·ai Q) 

� N � ? N � ? � 0.. � ...::i 8 <t:

Anzahl 
Untersuchung 2 8 3 3 3 92 240 94 30 20 20 10 25 

Im praktischen Einsatz untersucht wurden 1 Aufsattel-Spriihgeriit, 2 Herbizid
Spritzbalken fur den Obstbau, 1 elektrischer Handzerstiiuber (Rotosprayer) und 
2 tragbare Granulat-Streugeriite. 

6.2.2. N e  b e  n w i r k u n g e n  
Immissionen 

Im Raume Rheinbrohl - Bad Honningen verursachte Immission von Fluor und 
Schwefeldioxid in unmittelbarer Niihe und auf der Leeseite von Industriewerken 
Schaden an Rotfichtensamlingen. Im Raume Kaiserslautern und Bergzabern ent
standen Schaden durch Immissionen an Forst und Parkbaumen in der Na.he von 
Emaillierwerken und Ziegeleien. Diese Schadensfalle werden gemeinsam mit dem 
Landesgewerbeaufsichtsamt untersucht; die Ermittlungen sind noch nicht ab
geschlossen. 

7. Versand von Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen
'Oberwachung gemaB § 19, Abs. 2 Ziff. 2 PSG und PflBVO vom 23. 8. 1957
(BGBl. I, S. 1258)

7.1. Amtliche Pflanzenbeschau - Einfuhr

7.1.1. B e t e i l i g t e  E i n l a Bs t elle n 
Igel Trier - Post 
Koblenz - Post Wasserbilligerbriick 
Mainz - Post Worth 
Neulauterburg Worth - Hafen Maximiliansau 
Neustad1JWeinstr. - Post 

7.1.2. S e n d  u n g e n

Tabelle 15. I n h a l t  d e r S e n d u  n g e n 

Lebende Pflanzen einschl. Stecklinge, Edelreiser, 
Blumenzwiebeln und -knollen 
Schnittblumen, Bindegriin u. a. frische Pflanzenteile 

Dbertrag 

Anzahl der 
Sendungen 

83 

76 

159 

Gewicht 
in kg 

167 210 

12 542 

179 752 
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Dbertrag 

Gemilse, Kartoffeln und Mostobst 

Sildfrilchte und Obst auBer Mostobst 

Holz 

Vorrate 

Sonstiges (Ertle) 

7.1.3. Z u r il c k  w e  is u n g e n  

Insgesamt 

159 

397 

482 

1107 

1 

2146 

179 752 

7 801 852 

7 180 642 

56 058 132 

20 000 

71 240 378 

1 Postpaket mit 16 kg Orangen aus Italien wegen fehlenden Gesundheits
zeugnisses. 

7.1.4. E n t s e u c h u n g e n  (auflerVorraten) 
Beteiligte Einlaflstelle: Worth 
Anzahl der Sendungen 

19 
Gewicht in kg 

146160. 

7.2. Amtliche Pflanzenbeschau - Ausfuhr und Sendungen nach West-Berlin

und in das Wahrungsgebiet DM-Ost

7.2.1. B e s t i m m u n g s l a n d er 

Europa BelgiE;m, Bulgarien, Danemark, Finnland, Frankreich, Griechen
land, GroBbritannien, Italien, Jugoslawien, Luxemburg, Nieder
lande, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, 
Tschechoslowakei, Tilrkei, Ungarn; 

Afrika 

Amerika 
Asien 

Algerien, Kanarische Inseln, Libyen, Nigeria, Portug.-West
afrika, Sildafrikanische Republik, Tansania, Uganda, Zambia; 
Brasilien, Kanada; 
Zypern, Indonesien, Japan, Jemen, Jordanien, Sildkorea, 
Libanon, Sildjemen, Thailand; 

Australien Australien, Neuseeland. 

7.2.2. S e n d  u n g e n

Tabelle 16. In h a l t  d e r  S e n d  u n g e n  

Lebende Pflanzen, einschl. Stecklinge, Edelreiser, 
Blumenzwiebeln und -knollen 

Schnittblumen, Bindegriln und andere frische Pflanzenteile 

Obst und Gemilse 

Kartoffeln 

Samereien einschl. Getreide 

Sonstiges (s. Erlauterungen) 

Insgesamt 

Anzahl der Gewicht 
Sendu::igen in kg 

532 

1 

290 

7 

211 

887 

1 928 

320 308 

700 

4 487 373 

82 500 

3 643 420 

8 971 336* 

17 505 637 
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Erl au t e r u n g e n: 

Diese Sendungen schlilsseln sich wie folgt auf: 
496 Sirex-Atteste 

*328 Pflanzengesundheitszeugnisse fiir Stangenholz
20 Pflanzengesundheitszeugnisse fi.ir Mehl
1 Pflanzengesundheitszeugnis fi.ir Statice 

42 Pflanzengesundheitszeugnisse filr Braumalz. 

7.2.3. Z e u g n i s a u s f e r t i g u n g e n  fu r S e n d u n g e n  n a c,h 
We s t-B e r l i n  u n d  fu r d a s  Wa h r u n g s g e b i e t  DM-O s t

Tabelle 17. In h a l  t d e r  S e n d  u n g e n  

Anzahl der Gewicht 
Sendungen in kg 

237 

Lebende Pflanzen, einschl. Stecklinge, Edelreiser, 
Blumenzwiebeln und -knollen 13 7 208 

Schnittblumen, Bindegriln und andere frische Pflanzenteile 

Obst und Gemilse 

Kartoffeln 

Samereien einschl. Getreide 

Sonstiges (s. Erlauterungen) 

Er l au t e r u n g e n: 

Insgesamt 

289 

79 

10 

204 

595 

Diese Sendungen betreffen Pflanzengesundheitszeugnisse fi.ir Tabak. 

8. Offentlichkeitsarbeit

8.1. Auskilnfte und Beratungen 

3 407 540 

1 887 800 

320 276 

5 622 824 

Die Zahl der Auskunfte und Beratungen betrug 42 727. Von diesen wurden erteilt 
an Dienststellen 10 455, fernmundlich 12 005 und im AuI3endienst 20 267. Die 
prozentuale Verteilung au£ die einzelnen Sachgebiete war: 

Ackerbau 37,9 °/o Zierpflanzen 13,2 °/o 
Obst 23,0 °/o Vorrate 5,4 °/o 
Gemilse 12,2 0/o Sonstiges 8,3 °/o. 

8.2. Vortrage 

Angehi:irige des Landespflanzenschutzdienstes hielten 374 Referate. 

Arb e its t a g u n g e n

Internationales Symposium fur Pflanzenschutz, Gent / Desinfektionslehrgang am 
Medizinischen Untersuchungsamt, Landau/ Rheinisch-Nassauischer Obstbautag / 
Mitarbeiter der Pflanzenschutzmittel und-gerate herstellenden Industrie / Inhaber 
und Betriebsleiter von Koniferenbaumschulen I Arbeitsgemeinschaft Pflanzen
schutz im Zuckerrilbenanbau / Kreisgartenbauberater / Arbeitskreise Erwerbs
obstbau, Erwerbsgemusebau und Topfpflanzen / Spezialberater ,,Gemilse und 
Zierpflanzen" / Obstbauringe / BundesausschuI3 Tabak. 
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V e r s a m m l u n g e n

Landhandelsgenossenschaften / Landhiindler / Bauernverband / Landwirtschafts
meister / ehemalige Landwirtschaftsschuler / Landwirtschaftsschiiler / Landwirt
schaftslehrlinge / Landwi.rte / Friihkartoffelanbaugemeinschaft / Obst- und 
Gartenbauvereine / Obstanbauer / Gartner/ Tabakanbauer / Bienenfachverband / 
Imkerverband / Kleingiirtner / Eisenbahnlandwirte. 

8.3. Lehrgange 

In Zusammenarbeit mit den Gesundheitsbehi:irden veranstalteten die Bezirks
pflanzenschutziimter 3 Lehrgiinge zur Vorbereitung auf die Priifung zwecks 
Erlangung der Erlaubnis zum Vertrieb giftiger Pflanzenschutzmittel. 

Fur Mitarbeiter der Landhandelsgenossenschaften und des Landhandels, Land
wirtschaftliche Berufsschullehrer, Landwirtschaftliche Sachbearbeiter der Stand
ortverwaltungen im Wehrbereich IV, Landwirtschaftsschuler, ehemalige Land
wirtschaftsschuler, Landwirtschaftslehrlinge, Obstbaumeister, Obst- und 
Gemiiseanbauer, Giirtnermeister und Berufsschiiler fiihrte der Landespflanzen
schutzdienst insgesamt 48 Schulungen durch, in denen Kenntnisse auf den ver.:. 

schiedenen Teilgebieten des allgemeinen und speziellen Pflanzenschutzes ver
mittelt wurden. 

106 F e  Id b e g  e h  u n g e n  vermittelten Praktikern neuzeitliche Erkenntnisse und 
Maflnahmen des angewandten Pflanzenschutzes im Acker-, Obst-, Gemiise- und 
Zierpflanzenbau. 

8.4; Unterricht 

In der Gartenbauschule Schifferstadt und der Drogistenfachschule Landau sowie 
in Landwirtschaftsschulen und Landeslehranstalten erteilten Mitarbeiter des 
Landespflanzenschutzdienstes 499 Stunden Unterricht iiber Grundlagen und MaB
nahmen des Pflanzenschutzes. 

8.5. Presse 

8.5.1. W i s  s e n  s c h a f t  1 i c h e Z e i t s  c h r i f t  e n

In den Zeitschriften ,,Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes 
(Braunschweig)" / ,,Anzeiger fiir Schadlingskunde und Pflanzenschutz" / ,,Mit
teilungen aus der Biologischen Bundesanstalt Berlin-Dahlem" I ,,Umschau in 
Wissenschaft und Technik" / ,,Gesunde Pflanzen" und ,,Mededelingen Rijks
faculteit Landbouwwetenschappen, Gent" wurden 15 Abhandlungen publiziert. 

8.5.2. F a  c h p r e s s  e 

Die Fachzeitschriften ,,Der Gartenbauverband", ,,Pfalzische und Rheinhessische 
Mitteilungen fiir Gemiise-, Obst- und Gartenbau", ,,Der Gartenbau", ,,Chemie 
und Technik in der Landwirtschaft", ,,Der Kartoffelbau", ,,Der Erwerbsgartner", 
,,Der deutsche Tabakbau", ,,Obst und Garten", ,,Deutsche Zuckerriibenzeitung", 
,,Zucker", ,,Rheinische Monatsschrift fiir Gemiise, Obst, Schnittblumen", ,,RHG
Informationen", ,,Der Landbote", ,,Pfalzer Bauer" und ,,Rheinische Bauern
zeitung" veroffentlichten 88 Artikel iiber aktuelle Pflanzenschutzthemen und 
neue Versuchsergebnisse sowie insgesamt 68 Lageberichte. 
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8.5.3. T a g e s p  r e  s s e 

Tageszeitungen nahmen 40 Mitteilungen zu aktuellen Belangen des Pflanzen
schutzes auf. 

8.6. Rundfunk - Fernsehen 

Au13er den regelma13igen monatlichen Landfunksendungen des Stidwestfunks -
Landesstudio Rheinland-Pfalz - unter dem Titel ,,Der Landespflanzenschutz
dienst gibt bekannt" und ,,Warndienst im Zierpflanzenbau" wurden noch die 
Reportagen ,,Chemische Unkrautbekampfung im Tabakbau" und ,,Tabakbau ohne 
Bodenbearbeitung" gesprochen. 

8.7. Ausstellungen 

Im Rahmen der EWG-Grenzlandschau in Zweibrticken (1. bis 10. 10. 1969) wurde 
ein Pflanzenschutzlehrstand erstellt. 

9. Warndienst

9.1. Gliederung und Funktion 

Grundlagen eines sachgerechten und betriebsbezogenen Warndienstes ist die 
exakte Ermittlung. Sie wird von alien amtlichen Stellen des Pflanzenschutz
dienstes durchgeftihrt und unterscheidet sich regional nur durch Umfang und 
Intensitat. Der Pflanzenschutztechniker im Au13endienst (auf Kreisebene) ermittelt 
die Populationsdynamik von Pflanzenkrankheiten und Schadlingen in den ftir 
seinen Dienstbezirk charakteristischen Kulturen im Acker-, Gemtise-, Obst- und 
Zierpflanzenbau. Bestimmte Beobachtungen werden auf Meldekarten direkt an 
das Bezirkspflanzenschutzamt gerichtet, alle anderen verzeichnet er a_uf Nieder
schriftsformblattern. Diese Protokolle dienen am Monatsende als Grundlage for 
die naturriiumliche Beurteilung der phytosanitiiren Lage. 

Die Auswertung der Ermittlungsergebnisse erfolgt durch einen Sachbearbeiter 
(Landwirtschaftsinspektor) bei dem Bezirkspflanzenschutzamt, dem auch die 
biologischen und meteorologischen Beobachtungen dieser Dienststelle obliegen. 
Von dem Bezirkspflanzenschutzamt werden auf Grund der beschriebenen Er
mittlungen folgende Warndienstveroffentlichungen selbstiindig herausgegeben: 
Aufrufe, Hinweise und Beratungsmitteilungen. 
Am Landespflanzenschutzamt erfolgt die fachliche und technische Koordinierung 
des gesamten Warndienstes durch einen Referenten. Die umfangreichen bio
logischen Ermittlungen, die Betreuung einer gut ausgestatteten Wetterstation und 
die Abonnentenverwaltung liegen in der Hand eines Sachbearbeiters. Von den 
Fachreferenten am Landespflanzenschutzamt werden die als Grundlage ftir alle 
Warndienstveroffentlichungen betrachteten Richtlinien, die Informationsbliitter 
sowie die Beratungsmitteilungen ftir den Zierpflanzenbau erarbeitet und heraus
gegeben. 

9.2. Veroiientlichungen 

Die Gesamtauflage der Warndienstveroffentlichungen veriinderte sich gegentiber 
dem Vorjahre nicht. Die Bemtihungen, au13er den Mitgliedern der ,,Vereinigten 
Gro13miirkte Vorderpfalz" noch andere Interessenvertretungen der landbauenden 
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Praxis in einem pauschalierten Warndienstabonnement zu erfassen, haben bisher 
keinen Erfolg gehabt. Dabei mangelte es nicht an Aufgeschlossenheit und gutem 
Willen der Verantwortlichen; vielmehr wirkten sich die schlechte Marktlage 
gartenbaulicher Erzeugnisse ebenso ungiinstig auf diese Plane aus wie die un
einheitliche Marktbelieferung seitens der Praxis. Bestrebungen des Landes
pflanzenschutzdienstes, den Warndienst moglichst allen am Markt anliefernden 
Obst- und Gemusebauern zukommen zu lassen, wurden im Berichtsjahre von den 
Problemen bei der Fusionierung kleiner Absatzgenossenschaften zu Markt
vereinigungen verdrangt. Erschwerend kam hinzu, .da13 die technische Umorgani
sation der Markte auf computergesteuerte Betreuung ihrer Mitglieder erst im 
Folgejahr abgeschlossen sein wird, andererseits eine solche Erfassung aber 
Grundlage des pauschalen Belieferungs- und Abrechnungsverfahrens ist. 

9.2.1. R i c h t l i n i e n

Die 1968 als Grundlage aller Warndienstveroffentlichungen neu bearbeiteten 
Richtlinien fur den Pflanzep.schutz wurden im Berichtsjahr nur um 3 Seiten 
erweitert. Dieser Nachtrag behandelt im wesentlichen die letzten Entwicklungen 
auf dem Pflanzenschutzmittelsektor. An eine Neuauflage der Richtlinien kann 
erst wieder gedacht werden, wenn die Frist der ,,vorlaufigen Zulassungen" ab
gelaufen ist, so da13 Umfang und Anwendungsabgrenzung der zugelassenen 
Pflanzenschutzmittel geklart sind. 

9.2.2. In f o  r m a t  i o n s  b 1 a t  t e r  (Gesamtauflage 29 400) 

Stecklenberger Krankheit an Sauerkirschen / Wartezeiten im Ackerbau / Warte
zeiten im Gemiisebau (Freiland und unter Glas)/ Wartezeiten im Obstbau I Erste 
Hilfe bei Vergiftungsfallen. 

9.2.3. B e r a  t u n  g s m i t t  e i 1 u n g e n  (Gesamtauflage 37 360) 
Pflanzenschutzma13nahmen im Gartenbau / Unkrautbekampfung in Zucker- und 
Futterriiben, - in Beerenobst, - im Obstbau, - im Gemiisebau, - in Mais und 
Kohl, - in Kartoffeln, - im Tabakbau I Bekampfung breitblattriger Unkrauter 
in Getreide / Pflanzenschutz im Haus und Garten / Herbizide zur Flughafer
bekampfung. 

9.2.4. A u  f r  u f e (Gesamtauflage 100 280) 
Krauselkrankheit an Pfirsich / Johannisbeergallmilbe / Kohlfliege und Bohnen
fliege / Schorf an Kernobst / Spriihfleckenkrankheit / Nachbliitenspritzung I

Grauschimmelfaule an Erdbeeren / Spargelfliege / Blattlause an Ruben I Apfel
wickler / Krautfaule an Friihkartoffeln I Kirschfruchtfliege / Kraut- und Braun
faule an Tomaten / Blauschimmelkrankheit / San-Jose-Schildlaus / Pflaumen
wiclder / Krautfaule an Kartoffeln I 2. Generation des Apfelwicklers / Birn
knospenstecher I Blattfallspritzung. 

9.2.5. H i n  w e  i s  e (Gesamtauflage 45 870) 
Winterspritzung / Austriebspritzung an Obst- und Ziergeholzen / Pilzkrankheit 
an Johannisbeeren / Bekampfung der Gemiisefliegen / Monilia an Sauerkirschen / 
Bekampfung von Spinnmilben an Steinobst / Apfelmehltaubekampfung I Riiben
fliege / Schutz der Spargeljunganlagen / Mehlige Kohllaus an Kohlriiben I

Pflanzenschutz im Tabakanzuchtb'eet / Bekampfung des Spargelrostes. 
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9.2.6. B e r a  t u n  g s m i t t  e i 1 u n g e n  f ii r d e n  Z i e r  p f l a n  z e n  b a u
Um die Beratung und Aufklarung auf dem Gebiet des Pflanzenschutzes im 
Zierpflanzenbau zu intensivieren, wurde mit Beginn des Berichtsjahres der 
,,Warndienst fur den Zierpflanzenbau" 693 Zierpflanzenbetrieben in Rheinland
Pfalz angetragen. Die Resonanz war erfreulich groB. Uber 200 Abonnenten 
erhielten monatlich eine Beratungsmitteilung. Im einzelnen wurden behandelt: 

Januar 

Februar 
Marz 

April 

Wirkungsbreite der gebrauchlichsten Bodenentseuchungsmittel 
Die Ascochyta-Krankheit der Chrysantheme 
Die Olfleckenkrankheit der Begonie 
Rosenmehltau 
Fungizide zur Chrysanthemenkultur 
Die bakterielle Blatt- und Stengelfaule der Pelargonie 
Die Krauselkrankheit oder Gelbfleckigkeit der Pelargonie 
Pflanzenschutzmittel gegen tierische Schaderreger im Chrysanthemenanbau 

Mai Pflanzenschutz iin Freiland-Schnittrosenanbau 
Einsatz von Chlorfenamidin + Formetanat bei Chrysanthemen 

Juni Wartezeiten nach Anwendung anerkannter Pflanzenschutzmittel unter Glas 
Pflanzenschutzmittel gegen tierische Schaderreger im Nelkenanbau 

Juli Spinnmilben im Zierpflanzenbau 
Weichhautmilben an Zierpflanzen 
Unkrautbekampfung mit chemischen Mitteln im Blumen- und Zierpflanzen

bau (Broschure der Landesanstalt filr Pflanzenschutz, Stuttgart) 
August Blattlause an Zierpflanzen 

Hinweis zur Kontrolle von Blumenzwiebeln 
September Pilzliche und nichtparasitare Krankheiten der Tulpe 
Oktober Die Bodenentseuchung im Zierpflanzenbau 
November Bekampfung von Schaderregern im Boden mit chemischen 

Bodenentseuchungsmitteln (Tabelle) 
BehelfsmaBige Bekampfung von Bodenpilzen <lurch Einmischen von 

Fungiziden (Tabelle) 
Bekampfung bodenburtiger Pilze an Zierpflanzen mit Fungiziden 

incl. Angaben zur Vertraglichkeit (Tabelle) 
Dezember Die Bekampfung des Grauschimmels Botrytis cinerea

Bekampfung von Botrytis-Arten mit Fungiziden (Tabelle). 

10. Zusammenarbeit

GemiiB §§ 13 bis 17 Dienstanweisung fur den Landespflanzenschutzdienst Rhein
land-Pfalz vom 16. I. 1957. 

10.1. Besuche aus dem Ausland 

S. M u  r t  h i  aus Madras/Indien und A.M u 11 in g s / Jamaika: Orientierung iiber
die Einrichtung des Versuchswesens, der Pflanzenbeschau und des Warndienstes. 
Vertreter von AuBenstellen der BASF in Chile, Argentinien und Siidafrika: 
Studium der Einrichtungen des Landespflanzenschutzdienstes. 
Vice-Director Masam O t a, Tobacco Experiment Station Japan Monopoly 
Corporation: Blauschimmelbekiimpfung und -versuche. 

16 
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Rusu Fa h j a und Pe r t  a n  i, Djakarta, Department of Agriculture, Indonesien: 

Aufgaben und Organisation des Landespflanzenschutzdienstes. 

10.2. Besprechungen 

Institut fur Obstbau und Phytopathologisches Institut der Justus-Liebig-Universitat 
GieJ3en - Zusammenarbeit auf dem Gebiete der Virosen und Rindenerkrankungen der 
Obstgeholze. 
Chemisches Untersuchungsamt Speyer - Ergebnisse von Riickstandsuntersuchungen 
gemaJ3 Hochstmengen-VO - Pflanzenschutz. 
Pflanzenschutzamter Frankfurt und Kassel - Planung einer Pflanzenschutzexkursion 
nach Rheinhessen-Pfalz. 
Landesanstalt fur Immissions- und Bodennutzungsschutz Nordrhein-Westfalen - Ver
wendung von Indikatorpflanzen fiir den Nachweis von Immissionen. 
Prof. Dr. F. Hil k e  n b a u  m e  r ,  Institut fiir Obstbau und Gemiisebau der Rheinischen 
Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn - Planung einer SilJ3kirschenversuchsanlage in 
Ingelheim. 
Staatliches Hochbauamt, Mainz - Planung von BaumaJ3nahmen. 
Fa. Georg Hartmann Sohne Jungpflanzen, Bad Kreuznach - Grundsatzfragen der Be
ratung und Betriebsbetreuung. 
Dr. H. K r o b  e r, Institut fiir Mykologie der Biologischen Bundesanstalt, Berlin
Dahlem - Erfahrungsaustausch iiber Peronospora tabacina. 

Fa. C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim - Elektrotechnische Verrechnung von Pflanzen
schutzversuchen. 
Institut fiir Gemilsebau der Hessischen Lehr- und Forschungsanstalt, Geisenheim a. Rh. -
Koordination der Untersuchungen iiber die ,,Spargelmiidigkeit" und Feldkontrollen. 
Arbeitsgemeinschaft Pflanzenschutz im Zuckerriibenanbau, Worms - Entwurf von Hin
weisen fiir den Anbau und Pflanzenschutz der Zuckerriiben. 
Institut fur Hackfruchtkrankheiten und Nematodenforschung der Biologischen Bundes
anstalt Munster/West., AuJ3enstelle Elsdorf - Untersuchungen des Vergilbungserregers 
der Zuckerriiben. 
Zollamter Worth und Neulauterburg - Zusammenarbeit bei der Pflanzenbeschau. 
Landwirtschaftskammer Pfalz - Ausarbeitung von Richtlinien fiir den Gemiisebau. 
Siidzucker AG,- Herbizideinsatz und Nematodensituation im Zuckerriibenanbau. 
Wasserwirtschaftsamt Trier - Durchfi.ihrung der Grabenentkrautung. 
Landes-Lehr- und Versuchsanstalt fi.ir Weinbau, Gartenbau und Landwirtschaft Trier 
und Bezirksregierung Trier - Hubschraubereinsatz im Weinbau. 
Stadtgartenamt Trier - Salzschaden an Alleebaumen und an Zierstrauchern. 
Im Rahmen von 250 Besuchen seitens inlandischer und von 38 Besuchen auslandischer 
Firmen der Pflanzenschutzmittel- und -gerate herstellenden Industrie wurden Belange 
der Zulassungspriifung, der orientierenden Versuche sowie der Verfahrenstechnik 
erortert. 

10.3. Sitxungen (Veranstalter) 

Fachtagung ,,Fliissigdiingung", Limburgerhof (BASF): 9. Januar. 
Fachtagung ,,Geholze fiir die moderne Landschaftsgestaltung", Neustadt (Bund deutscher 
Baumschulen): 27. Januar. 
Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Pflanzenschutz im Zuckerriibenanbau, Worms 
(Arbeitsgemeinschaft): 28. Januar. 
Vortragstagung iiber Virosen und holzzerstorende Pilze, Koblenz-Metternich (Obstbau
ring): 28. Januar. 
Arbeitstagung des Arbeitskreis Tabakbau, Forchheim (Bundesanstalt fi.ir Tabak
forschung): 31. Jam.tar. 
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33. Arbeitssitzung des Deutschen Pflanzenschutzdienstes, Berlin (Biologische Bundes
anstalt): 4.-7. Februar.
Arbeitssitzung der Gruppe Koordinierung und elektronische Verrechnung der Pflanzen
schutzversuche, Bonn - Bad Godesberg (Verband der Landwirtschaftskammern):
11.-12. Februar.
Tabakbautag, Speyer (Verband der pfalzischen Tabakbauvereine): 28. Februar.
Arbeitstagung des Vereins ehemaliger Landwirtschaftsschiiler ,,Gestaltung der Frucht
folgen aus der Sicht des Pflanzenschutzes", Buchenbeuren (Landw. Beratungsstelle):
10. Marz.
Tagung des Ausschusses fur Pflanzenschutz, Kleinbittersbach (Verband der Landwirt
schaftskammern): 25.-26. Marz.
Arbeitstagung des Forschungsringes des deutschen Weinbaus, Ahrweiler (Deutsche
Landwirtschafts-Gesellschaft): 22.-23. April.
Besprechung einer Novelle der Scharkaverordnung, Heidelberg (Biologische Bundes
anstalt): 13. Mai.
Tagung des Landeskorausschusses, Mainz/Landespflanzenschutzamt (Ministerium fur
Landwirtschaft, Weinbau und Forsten): 20. Mai.
2. Sitzung der Arbeitsgruppe ,,Koordinierung und elektronische Verrechnung der
Pflanzenschutzversuche", Mainz/Landespflanzenschutzamt (Verband der Landwirt
schaftskammern): 8.-9. Juli.
2. Rebvirosenlehrgang, Bernkastel-Kues (Zentralstelle fur Klonenselektion im Wein
bau): 11. September.
Symposium uber statistische Auswertung von Pflanzenschutzversuchen, Ingelheim
(Vereinigung deutscher Pflanzenarzte zusammen mit Fa. Boehringer): 19. September.
Arbeitssitzung der Sachbearbeiter fi.ir Obstbaukrankheiten, Bonn-Bad Godesberg (Bio
logische Bundesanstalt): 23.-24. September.
Arbeitstagung uber Pflanzenschutz im Spargelanbau, Forchheim (Pflanzenschutzamt
Karlsruhe): 24. September.
Arbeitsbesprechung fur Baumschulinhaber uber Abgabe, Anzucht, Kontrolle, Registrie
rung und Anerkennung virusgetesteten Obstbaumschulmaterials, Mainz (Landes
pflanzenschutzamt): 30. September.
Arbeitsbesprechung Bisambekampfung, Bonn-Bad Godesberg (Biologische Bundes
anstalt, Dienststelle fur Grundsatzfragen): 1. Oktober.
34. Arbeitssitzung des Deutschen Pflanzenschutzdienstes, Munster/Westf. (Biologische
Bundesanstalt): 8.-10. Oktober.
Obstbauberatertagung, Ahrweiler (Landwirtschaftskammer Rheinland-Nassau):
10. Oktober.
Besprechung der Arbeitsgruppe Koordinierung und elektronische Verrechnung der 
Pflanzenschutzversuche, Stuttgart (Landesanstalt fur Pflanzenschutz): 14.-15. Oktober. 
5. Landw. Hochschultag, Mainz (Ministerium fur Landwirtschaft, Weinbau und Forsten
und Universitat Stuttgart-Hohenheim): 23. Oktober.
Informationstagung der Spezialberater des Landes Rheinland-Pfalz uber Fragen des
Pflanzenschutzes im Gartenbau, Mainz/Landespflanzenschutzamt (Ministerium fiir
Landwirtschaft, Weinbau und Forsten): 28. Oktober.
Arbeitstagung der Beratergruppe ,,Biologische Schadlingsbekampfung", Mainz/Landes
pflanzenschutzamt (Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten):
11.-12. November.
Vortragstagung des Verbandes der Absolventen der Ingenieurschule, Bad Kreuznach
(Landes-Lehr- und -Versuchsanstalt fur Weinbau, Gartenbau und Landwirtschaft):
28. November.
Arbeitstagung ,,Maisziinslerbekampfung", Achern (Pflanzenschutzamt): 5. Dezember.

16* 
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11. Pflanzenschutzrecht

Im Rahmen der Pflanzenschutzgesetzgebung wurden 31 Stellungnahmen und 
6 Entwurfe zu Vorschriften auf EWG-, Bundes- und Landesebene ausgearbeitet. 

12. Gutachter- und Sachverstandigentatigkeit

Im Berichtsjahr wirkte das Referat Nichtparasitare Pflanzenkrankheiten in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Uberwachungsverein Kaiserslautern an
einem Fluor-Grundbelastungsgutachten im Raume Ludwigshafen mit. Dieses
Gutachten wird langfristig filr eine chemische Fabrik durchgefilhrt. Dern Landes
pflanzenschutzdienst obliegt die visuelle Untersuchung von Indikatorpflanzen.
Der Direktor des Landespflanzenschutzamtes, Oberlandwirtschaftsrat Dr. K.
H a n  u B, wurde von dem Herrn Bundesminister fur Ernahrung, Landwirtschaft
und Forsten auf Vorschlag der Biologischen Bundesanstalt und mit Zustimmung
des Ministeriu.ms filr Landwirtschaft, Weinbau und Forsten gemaB § 8 Abs. 3 des
Pflanzenschutzgesetzes vom 10. Mai 1968 sowie nach § 5 der Verordnung uber die
Prufung und Zulassung von Pflanzenschutzmitteln vom 4. Marz 1969 als Mitglied
in den SachverstandigenausschuB bei der Biologischen Bundesanstalt berufen.

13. Berichterstattung

13.1. Auftreten und Verbreitung von Schadorganismen

Berichterstattung gemaB § 19, Abs. 2 Ziffer 4 PSG

Nach der Neuordnung des Meldeverfahrens an die Biologische Bundesanstalt
wurde auf vorlaufigen Meldeblattern filr den Zeitraum vom 1. November 1968 bis
31. Oktober 1969 uber das Auftreten und die Verbreitung von insgesamt 110
Schadorganismen berichtet (Befallsintensitat und -verbreitung sowie Umfang der
Bekampfung). Auf die einzelnen Schadigergruppen entfallt folgende Anzahl ( )
der Meldeblatter:

Unkrautarten (13), allgemeine Schadlinge (10), Krankheiten und Schadlinge des 
Getreides (19), - der Kartoffeln (10), - der Beta-Ruben (10), - der 01-, Handels
und Futterpflanzen (7), - der Gemusepflanzen (12), - des Kernobstes (12), - des 
Stein- und Beerenobstes (17). 

Das Land Rheinland-Pfalz wurde in 14 Naturraume (Meldebezirke) gegliedert: 
Westliche Eifel (93), Ostliche Eifel (94), Mittelrheintal (95), Westerwald (96), Gut
land (97), Moseltal (98), Lahntal (99), Hunsruck (100), Taunus (101), Saar-Nahe
Berg- und -Hugelland (102), Rhein-Main-Tiefland (103), Nordliches Oberrhein
tiefland (104), Pfalzisch-Saarlandisches Muschelkalkgebiet (105) und Haardt
Gebirge (106). 

Den Monatsbericht des Landespflanzenschutzdienstes erhielten das Ministerium 
filr Landwirtschaft, Weinbau und Forsten Rheinland-Pfalz, die Biologische 
Bundesanstalt Braunschweig, das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz (Bad 
Ems), das Wetteramt Trier sowie auszugsweise (Phytopathologische Lage filr 
Gemuse- und Zierpflanzenbau) die Gartenbauberatungsstellen Rheinland-Pfalz I 
und II (Mainz und Koblenz-Metternich) sowie die Gartenbauschule und Be
ratungsstelle Schifferstadt. 

13.2. Erfahrungsaustausch ilber Pflanzenschutz- und Vorratsschutzmittel 

Im Bereich des Landespflanzenschutzdienstes mit amtlich anerkannten.und vor-
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laufig zugelassenen Praparaten gesammelte Erfahrungen wurden an die 
Biologische Bundesanstalt - Abteilung fiir Pflanzenschutzmittel und -gerate -
berichtet. Nach Anwendungsgebieten gegliedert entfielen auf Herbizide 45, auf 
Mittel zur Bekampfung tierischer Schaderreger 22 und auf Fungizide 18 Er
fahrungsberichte. 

Hinzu kamen 21 Wahrnehmungen iiber die Vertraglichkeit von Zierpflanzenarten 
und -sorten gegeniiber Pflanzenschutzmitteln. 

14. Erfahrungen und Versuche

Die Begrenzung des Berichtsumfangs erlaubt es nicht, hierzu Angaben zu machen.
Der Landespflanzenschutzdienst hat einen erweiterten Jahresbericht im Eigen
verlag publiziert, der entsprechende Beitrage enthalt.
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1. Oberblick

Der Monat J a n  u a r des Berichtsjahres war insgesamt zu mild.* Der spat gesiite 
Winterweizen konnte auflaufen; an vielen Stellen war es fast den ganzen Monat 
hindurch moglich zu pflilgen, und die W i 1 d s c h ii d e n  blieben im allgemeinen 
gering. Das milde Wetter forderte die Entwicklung des Wintergetreides, gleich
wohl befriedigte der Stand der Gerste nicht ilberall. Von den gilnstigen 
Witterungsbedingungen profitierten indessen auch die U n  k r ii u t er. 

Der Monat F e b  r u a r war merklich zu kalt, Frost und Schneedecke liel3en im 
allgemeinen keine Feldarbeiten zu. Die Getreidesaaten litten jedoch nicht direkt 
unter dem Wetter. Ungleich schlimmer waren dessen indirekte Auswirkungen: 
T a u  b e n  fraB an Rosenkohl und Raps und Schiiden durch Ha s e n  und 
K a n  i n c h  e n  an Geholzeh. Die Tauben fanden keine andere Nahrung und fielen 
selbst auf kleinen Kohlparzellen an Dorfriindern ein. Es kam zu erheblichen 
Schiiden, im Siegkreis steUenweise zu Kahlfral3 an Raps, der den Umbruch notig 
machte. Die im Januar in Gang gekommene Vermehrung der F i c h t  e n  -
r a h r e n 1 a u s wurde beendet. 

Auch der Monat M ii r z war zu kalt. Das Wetter behinderte bzw. verzogerte die 
Feldarbeit und die Arbeit im Forst. Die Schiiden durch T a u  b e n  dauerten an. 
Winterwirsing wurde sehr von R i n g  e 1 t a u  b e n  geschadigt; ortlich kam es zu 
Totalausfallen. Im Raume Bergerhausen/Blatzheim im Kreise Bergheim/Erft 
erreichte der Schaden nach den Angaben der Besitzer die Rohe von 100 OOO bis 
150 OOO DM, obwohl die Tauben stark bejagt wurden (innerhalb einer Woche 
sollen dort 5200 Tauben geschossen worden sein). Die Wirsingpflanzen wurden von 
den Tauben zudem mit Kot beschmutzt und auch indirekt geschadigt: durch das 
An- und Abfliegen der Tiere wurde die schiltzende Schneedecke von den Pflanzen 
gefegt, und der Kohl erfror an diesen Stellen. Auch K a n i n c h e n schadigten 
den Wirsing und - ebenso wie Ha s e n  , F a s  a n  e n  und K r a h  e n  - auch 
die Getreidesaat. Die von den Kriihen verursachten Schaden waren im Rheinisch
Bergischen Kreise und im Rhein-Wupper-Kreise, wo ein solcher starker FraB noch 
nicht beobachtet worden war, so grol3, daB verschiedentlich Neueinsaat notig war. 
Im Forst filhrten die winterlichen Tage mit Schneefallen ortsweise noch einmal 
zu starkeren W i 1 d v e r b  i l3 schiiden in Kulturen, die entweder ilberhaupt nicht 
oder nur mit ,,Hausmitteln" behandelt worden waren. Die Vegetationsentwicklung 
stockte infolge des kalten Wetters und pelebte sich nur an warmen Tagen um die 
Marzmitte etwas. Die ersten reifen S c h o r  f perithezien wurden erst am 
26. Marz gefunden.

* Die Angaben zum Witterungsverlauf wurden mit freundlicher Erlaubnis des Wetter
amtes Essen-Mtilheim grol3enteils dem Monatlichen Witterungsbericht fur Nordrhein
Westfalen entnommen.
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Das Wetter im Monat A p r  i 1 war trotz zweier Warmeperioden in der zweiten 
Hiilfte der ersten und um die Mitte der dritten Dekade insgesamt zu kalt. Die 
erste dieser Perioden regte die Vegetationsentwicklung kraftig an, die kalte 
zweite Dekade des Monats liefl sie aber wieder stocken. Erst gegen Ende des 
Monats kam die Entwicklung zugig voran. Niederschlage fielen haufig, ver
schiedentlich wurden nur 12 oder 13 niederschlagsfreie Tage registriert. Teilweise 
fielen die Niederschlage noch als Schnee. Am 19. April entstand dadurch selbst in 
den rheinnahen niederen Lagen noch einmal eine zusammenhangende Schnee
decke, wenn auch nur filr Stunden. Die Feuchtigkeit behinderte oft die Fruhjahrs
bestellung und auch die Pflanzenschutzmaflnahmen. In den Kreisen Grevenbroich
Neufl und Julich traten B r a c h  f l  i e g e n  schaden auf; bei einigen wenigen 
Parzellen hielt man Umbruch filr angezeigt. Im Kreise Dusseldorf-Mettmann, der 
noch einen umfangreicheren Rapsanbau aufzuweisen hat, kam es zu Schaden 
durch den R a p s g l a n z k a f e r. Das war, da der Raps infolge des kalten Wetters 
lange in Knospe gestanden hatte, zu erwarten gewesen, und deswegen war auch 
gewarnt worden. In geschutzten Lagen kam, besonders an Picea pungens, die 
F i c h t  e n  r 6 h r e  n 1 a u  s starker auf. Die Fruhjahrswanderung der B i s  a m  -
r a t  t e erreichte im April ihren Hohepunkt. 

Der Monat M a i  war bei einem Temperaturverlauf zwischen Extremen insgesamt 
zu warm im Vergleich zum Durchschnitt aus vielen Jahren. Die Niederschlage 
waren fast allenthalben ubernormal. Der Ruckstand in der Vegetationsentwick
lung wurde weitgehend aufgeholt - nur an den kalten Tagen gab es leichte Ver
zogerungen -, und die Obstblute verlief stiirmisch in kurzer Zeit. Die U n  -
k r a u  t bekampfung war allerdings manchmal durch das Wetter behindert und 
nur mit Verspatung moglich. Die Verunkrautung der Felder mit K 1 e t  t e n  1 a b -
k r a u  t nahm zu. Auch A c k e r  f u c h s s c h w a  n z war haufig vorhanden; in 
den mit Cycocel behandelten Feldern uberragte er meistens das Getreide. Bei 
Wintergerste und auch bei Roggen kam es nach starken Niederschlagen after zum 
Lagern der Bestande. Wintergerste, vor allem die Sorte ,Vogelsanger Gold', war 
oft von F 1 u g b r a n d  befallen. Gegen Ende des Monats begann der G e t  r e  i d  e -
m e  h 1 t a u  starker in Erscheinung zu treten. In Rubenbestanden verursachte das 
Praparat Betanal gelegentlich Schaden, wenn es an Tagen mit hohen Tempera
turen und starker Sonneneinstrahlung ausgebracht worden war. Kleine Ruben 
wurden starker (z. T. total) geschadigt als weiter entwickelte (zweites Laubblatt
paar). Einige Flachen wurden umgebrochen. In der dritten Monatsdekade war es, 
besonders im sudlichen Teile des Gebietes, notwendig, die R ii b e n  f 1 i e g e zu 
bekampfen. In jungen Erbsenbestanden entstanden zum Teil betrachtliche 
Schaden durch T a u b  e n  frafl. Die ersten Buschbohnenaussaaten - Mitte Mai -
litten besonders unter K a  1 t e einwirkung. An Sauerkirschen wurde wieder die 
S t e c k 1 e n  b e r g  e r  K r a n k  h e  it beobachtet, doch nicht in dem Umfange wie 
1967. Im Weinbau wurden die Schaden durch Bot r y t is cine re a am Holz 
der Rebstocke sichtbar. Unter den Pilzkrankheiten im Forst trat vor allem die 
K i e f e r  n s c h ii t t e sehr in Erscheinung. In einem Auflenbezirk von Bruhl 
(Landkr. Koln) wurden T a u s  e n d  f ii B 1 e r  lastig, die aus einer Pappel
anpflanzung in benachbarte Hauser eindrangen und zu Tausenden an den Hauser
wanden saflen. 
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Im Monat J u n  i war das Wetter etwas zu kiihl; die Niederschlagsmengen waren 
ungleichmaBig. Im Kreise Kempen-Krefeld litten das Griinland und die Kartoffeln 
zeitweise unter T r o c k e n  h e  i t ,  und im Kreise Geldern muI3ten Weiden 
beregnet werden, weil das Futter knapp zu werden begann. Andererseits war, 
vor allem im Silden des Gebietes, die Heuernte verschiedentlich <lurch Nieder
schlage behindert. An einigen Stellen fiel H a g e  1 , der bei Eschweiler (Kr. 
Aachen) Getreide und Ruben sehr stark schadigte. In hoheren Lagen des Kreises 
Schleiden (iiber 450 m) wurden Kartoffeln, besonders die Sorte ,Hansa', zu Anfang 
des Monats vereinzelt <lurch S p a t  f r 6 s t e geschadigt. Im Raume Euskirchen 
beobachtete man einen ungewohnlich starken Flug von W e i  z e n  g a 11 m ii c k  e n. 

Dies gab Veranlassung zu einer Warnung. Es wurde aber anscheinend nur in 
verhaltnismaI3ig wenigen Fallen rechtzeitig zur Abtotung der Milcken gespritzt. 

In den meisten Fallen behandelte man erst gegen Monatsende, als sich schon 
gr6I3ere Mengen von Larven, vor allem der G e 1 b e n W e i z e n  g a 11 m ii c k e , 
in den Ahren befanden. In einer Ahrenprobe wurde sogar ein durchschnittlicher 
Besatz von 116 Larven je Ahre gefunden. Spritzungen zu dieser Zeit mit Folimat 
Combi, mit und ohne Zusatz von PD 5, sowie mit Metasystox in einem eigenen 
Versuch ergaben Abtotungsquoten von 55,4 und 56,8 °/o. Im Juni des Berichts
jahres fanden sich auch wieder, allerdings nicht in dem Umfange wie im Jahre 
1968, B 1 a t  t 1 a u  s e an Getreide. Die noch nicht genau bekannte kritische 
Befallsgrenze diirfte aber nur stellenweise und auch dort vornehmlich an. den 
Feldrandern erreicht worden sein. An Ruben kam im ganzen Nordrheingebiet die 
G r  ii n e P f i r s  i c h b la t tl a u  s auf, und zwar auch auf denjenigen Feldern, auf 
denen vorher zusammen mit der Rilbenfliege die S c h w a r z e  B o h n e n  b 1 a t  t -
1 a u  s bekampft worden war. An Kartoffeln wurden die ersten K r a ut f a u  1 e -
herde gefunden. Im Gemiisebau zeigten Befall und Schaden im allgemeinen das 
gewohnte Bild. Besorgniserregend war die Ausbreitung der P h o m  o p s  is -
W u r z  e 1 f a  u 1 e bei Treibgurken (s. Abb. 19). Einige Beobachtungen in Hausern, 
die mit Methylbromid (50 g/m2) entseucht worden waren, lieI3en vermuten, daI3 das 
Praparat in der vorgeschriebenen Aufwandmenge nicht ausreichend wirkt. Da 
nach der Entseuchung die Antagonisten weitgehend vernichtet sind, kann sich der 
ilberlebende Rest von Phomopsis s cler otioides besonders gut entwickeln. Wenn 
die befallenen Wurzeln - z .. B. bei anhaltender Hitze - langere Zeit stark be
ansprucht werden, konnen sie nicht genilgend Wasser nachfilhren, und es kommt 
zum Welken bzw. zum Zusammenbruch der Pflanzen. Im Obstbau war der 
A p f e 1 w i c k 1 e r  flug an den beobachteten Stellen gering; starker kamen 
dagegen die S c h a 1 e n w i c k 1 e r , vor allem der F r u c h t s c h a 1 e n w i c k 1 e r 
Adoxophyes orana, auf. In verschiedenen Anlagen traten an den kleinen Apfel
und Birnenfrilchten mehr oder weniger starke Schaden auf, die von der Wanze 
Ly g us p a  b u l in us (s. Abb. 20 und 21) verursacht waren. Haufig kamen 
Blattlause stark auf, so die S c h war z e  K i r s c h  e n  b 1 a t t  1 a u  s und die 
M e  h 1 i g e P f i r s  i c h b 1 a t  t 1 a u s  , ebenso die B 1 u t 1 a u s. Erdbeeren waren, 
wie schon im Mai beobachtet, oft stark von A 1 c h e n  befallen (s. Abb. 22). An 
Freilandrosen breitete sich der E c h t e M e  h 1 t a u  sehr aus. An jungen Fichten
trieben, besonders von Picea pungens, wurden haufig Schaden festgestellt, die 
zum geringeren Teile auf Infektionen <lurch B o t r y t is und Cu curb it a r ia 

pi c e a  e beruhten, zum gr6I3ten Teile aber sehr wahrscheinlich auf Witte:rangs-
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Abb. 19. Welkende Gurkenpfianzen, befallen mit dem Pilz Phomopsis sclerotioides, 

in einem Gewi:ichshaus. (Phot. Irene Ziegler.) 

Abb. 20. Schaden an jungen Apfelblattern, verursacht durch die Wanze Lygus pabulinus. 

(Phot. Irene Ziegler.) 
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Abb. 21. Sella.den an Fruchten der Apfelsorte ,Golden Delicious', verursacht durch die 
Warne Lygus 'Pabv.linus. (Phot. Irene Ziegler.) 

Abb. 22. Triebstauchung und Blattverformungen an einer Erdbeerpflanze, 
verursacht durch Alchen. (Phot. Irene Ziegler.) 

einflilsse (plotzlicher starker Temperaturwechsel) zurilckgefilhrt werden milssen, 
zu denen noch Besonderheiten des Standortes kamen. Omorikafichten litten au£ 
schweren Boden besonders unter der N a d  e 1 b r a u  n e. An Platanen, vor allem 
in Alleen der Stadte, trat der Pilz G no m on i a plat an i stark au£. An 
Fichten in der Eifel vermehrten sich C in a r op sis - Arten stellenweise so stark, 
daB diese Lause in Massen an der Rinde selbst alterer Baume gefunden wurden. 
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Laubholzkulturen, die an StraBen mit Linden angrenzten, waren gelegentlich, 

wie die Linden selbst, starker vom S c h w a m m  s p i n n  e r  befallen. 

Der Monat J u  1 i war mit Ausnahme der kurzen Periode vom 8. bis 12. zu warm. 

Die Niederschlage, die meistens als gewittrige Schauer fielen, waren unregelmaBig 
verteilt; die Regenmenge erreichte die Norm meistens nicht. Gelegentlich fiel 

H a g e  1, der besonders im Rhein-Wupper-Kreise und im Rheinisch-Bergischen 

Kreise erhebliche Schaden anrichtete. Infolge der starken Schauer kam es haufig 
zum Lagern des Getreides. Selbst mit Cycocel behandelte Bestande blieben in den 

Kreisen Aachen und Julich nicht verschont. Die S t urm e schadigten auch Obst

baume, vor allem Pflaumen und Zwetschen. An der Windseite von Zwetschen

baumen welkten die Blatter, braunten sich und vertrockneten. Als Ursache dieser 
Schaden, die in ganz ahnlicher Weise schon im Jahre 1968 aufgetreten waren, 
wurden verschiedentlich Industrieabgase vermutet. Die Annahme wurde leicht

fertigerweise von zwei Tageszeitungen verbreitet; man versuchte sogar; Politiker 

an diesem Problem zu interessieren. Das heiBe Wetter beschleunigte die Reife des 
Getreides. Der B 1 a t  t 1 a u  s besatz an Weizen und Hafer brach zusammen. 
Bereits am Monatsanfang fand man (wenige) verpilzte La.use, aber noch viele 

junge Larven. Am 15. Juli wurden am Rande eines Weizenfeldes - dessen starker 
Befall indessen eine Ausnahme war - sogar noch bis zu 190 gesunde Blattlause 

je Blatt gezahlt. Man fand in den Getreidefeldern haufig, verschiedentlich auch in 
Kartoffelbestanden, einen starken Coccinellidenbesatz. Allerdings waren die 

Larven dieser M a r i e  nk a f e r  am Monatsbeginn meistens erwachsen und ver

puppten sich. Die V e r  g i 1 b u n g s  k r a n k  h e  i t  der Ruben machte im Juli noch 

kaum Fortschritte. Die Felder sahen am Monatsende allgemein noch frisch grun 
aus. Hertle von einzelnen Pflanzen mit den Merkmalen der Vergilbung fand man 
meistens erst bei eingehender Kontrolle der Bestande. In den Kreisen Euskirchen 

und Rees-Dinslaken waren Ruben von Raupen der G a m m  a e u 1 e befallen. 

An Kartoffeln traten im Dillkener Raum B 1 a t  t 1 a u  s e starker auf, doch nur 
ausnahmsweise so stark, daB die Bekampfung notwendig erschien. Im Gemusebau 

entstanden K o h  1 f 1 i e g e n  schaden in nicht oder nur ungenugend behandelten 
Feldbestanden. Haufig wurde die Zunahme des Befalles mit M e  h 1 i g e r  K o h  1-
b 1 a t  t 1 a u  s beobachtet; sehr stark von Blattlausen befallen waren Busch- und 

Stangenbohnen. Die Bekampfung des F r  u c h t s c h a 1 e n  w i c k 1 e r s im Obst

bau hatte in vielen Anlagen nicht den gewunschten Erfolg. In einigen Fallen 

mogen technische Mangel eine Rolle gespielt haben. Es scheint aber auch, als oh 
der Schadling von Jahr zu Jahr schwieriger zu bekampfen sei. Im Zierpflanzenbau 

wurden an Chrysanthemen gelegentlich B 1 a t  t 1 a u  s e beobachtet, die gegen 

organische Phosphorverbindungen resistent waren. In den Stadtgebieten von 

Koln und Dusseldorf waren an StraBenbaumen, vor allem an Platanen, Linden 
und teilweise auch an RoBkastanien, B 1 a t  t b r a u  n u n  g e n  und vielfach auch 
starker B 1 a t  t f a  11 zu beobachten, der stellenweise zur volligen vorzeitigen 

Entlaubung filhrte. Obwohl an Platanen in wechselnder Starke G Loe o -

s po r i um n er vis e q u um und an Linden starkerer Besatz mit S p i n n  -

m i  1 b e  n und B 1 a t  t 1 a u  s e n  festzustellen war, konnten die plotzlich und in 
groBem Umfange aufgetretenen Schaden nicht in erster Linie auf diesen Pilz- und 

Schadlingsbefall zuruckgefilhrt werden, da dieselben Holzarten in inner

stadtischen Parkanlagen die Erscheinungen nicht zeigten. Wahrscheinlich lag ein 
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ganzer Komplex nichtparasitii.rer Ursachen vor, mit dem der Parasitenbefall 
zusammengewirkt hat. Sehr wahrscheinlich beruhten auch die Schii.den an den 
jungsten Trieben junger Koniferen, vor allem der Fichte, auf derartigen Ursachen. 
Pilze, wie B o try t is c in er ea, waren an dieser Erscheinung nicht ursii.chlich, 
allenfalls sekundii.r, beteiligt. In einer Blaufichtenkultur im Kreise Duren konnte 
allerdings C u c u r b i t a r i a p i c e a e festgestellt werden. 

Trockenheit und Hitze, die schon im Juli herrschten, hielten auch in der ersten 
A u g  u s  t hii.lfte an. Der ubernormale Niederschlag fiel im wesentlichen in der 
zweiten Monatshii.lfte. Die folgende Ubersicht zeigt, an wieviel der 124 MeI3-
stationen des Deutschen Wetterdienstes im Nordrheingebiet jeweils welche 
relative Regenmenge (bezogen auf den Durchschnitt aus vielen Jahren) registriert 
wurde: 

O/o des normalen Zahl der 

Niederschlages MeBstationen 

121-160 11 

161-200 17 

201-240 47 

241-280 26 

281-320 10 

321-360 8 

361-400 3 

401-422 2 

Das trockene und heiBe Wetter begunstigte die Getreideernte, verursachte aber 
in vielen Weizenbestii.nden einen hohen Anteil von Schmachtkorn infolge von 
N o t r e  i f  e. Man sprach von einem ,,Hitzeschlag" beim Weizen, der sich be
sonders bei den spater reifenden Sorten bemerkbar machte. Es war teilweise 
schwierig, die geschadigte Ernte abzusetzen, und es gab Preisabzuge. Die Regen
periode der zweiten Augusthalfte fuhrte auf den noch nicht abgeernteten 
Getreidefeldern zu hohen Verlusten durch A u s  w u c h s. Die hohe Feuchtigkeit 
forderte auch den Befall mit K a r t  o f f  e 1 k r a u  t f a  u 1 e; zu ·den befurchteten 
groI3en Verlusten kam es indessen nicht mehr. Im Gemusebau trat die 
B a k  t e r  i e n  w e  1 k e an Freilandtomaten auI3erordentlich stark auf; viele 
Bestande brachen vollig zusammen. Sellerieknollen waren haufig stark von 
S c h o r  f befallen. Auf sandigen Boden kam es zur Zeit der anhaltenden Trocken
heit zu B o r m a n  g e 1 erscheinungen, die sich als Herzfaulen ii.uI3erten und auch 
auf die Knollen ubergriffen. Auch uber ausgedehnte W ii h 1 m a  u s  schaden und 
(am Niederrhein) W a n  z e n  befall an Sellerie wurde geklagt. Die Kohlarten 
wurden durch Raupen geschadigt. Der Freilandsalat hatte einen hohen Anteil 
v i r u s  kranker Pflanzen und litt sehr unter der Hitze. Im Obstbau nahm der 
Befall mit S c  h a  1 e n  w i c k 1 e r  n stark zu. Die Bekii.mpfung war sehr schwierig 
und hatte nur in wenigen Fallen den gewunschten Erfolg. Ziemlich stark trat 
auch der P f 1 a u  m e n  w i c k 1 e r auf, allerdings vorwiegend in Hausgarten. Im 
Weinbau erschien es infolge der Wetterverhaltnisse und der Erfahrungen von 
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1968 angezeigt, den Winzern eine Spatbehandlung gegen B o try t is zu emp
fehlen. Im Forst waren umfangreiche MaBnahmen zur Bekampfung der 
K i e f e r  n s c h ii t t e erforderlich. In den Bereichen der Forstamter Duren und 
Krefeld wurden unter der Leitung des Pflanzenschutzamtes rund 160 ha Kulturen 
mit dem Holder-TUK-GroBsprilhgerat behandelt. Die trockenheiBe Sommer
periode verursachte in den Kulturen von 1969 Ausfalle bis zu 30 '0/o. Trotz dieser 
Sommerwitterung traten in Baumschulen und Weihnachtsbaumkulturen an 
Fichten, vornehmlich an Picea pungens, B o try t is und teilweise gleichzeitig 
auch Rh i z o s p ha er a k al k ho ff ii auf. Moglicherweise handelte es sich um 
altere Infektionen, die zunachst latent geblieben waren. 
Die Monate S e p t e m b e r  und O k  t o  b e  r waren zu trocken; im Oktober ilber
schritt die Niederschlagsmenge an keiner von 129 MeBstellen 40 '0/o der Norm. Die 
Temperatur lag im September etwa in der Nahe des Durchschnittes; der Oktober 
war sonnig und viel zu warm; er wurde darin in diesem Jahrhundert nur noch 
vom Oktober 1921 ilbertroffen. Auch der N o v e m b e r  war zu warm, doch 
niederschlagsreicher. Das trockene Wetter war gilnstig fur die Hackfruchternte 
und die Herbstbestellung. Allerdings erlaubte der trockene Boden nicht immer, 
ein gleichmaBig gutes Saatbett herzurichten. Auch kamen die Bodenherbizide, die 
in einem zuvor nicht dagewesenen Umfange angewandt wurden, nicht ilberall 
voll zur Wirkung. Die Ruben hatten am Beginn der Kampagne (22. September) 
noch einen ungewohnlich niedrigen Zuckergehalt ( ± 12 10/o), der die Verarbeitung 
erschwerte und nur eine um den Futterrilbenpreis liegende Auszahlungsquote 
erlaubte. Das Wetter im Oktober lieB den Zuckergehalt jedoch ansteigen, so daB 
schlieBlich der Ertrag voll befriedigend ausfiel. Die Niederschlage im November 
begilnstigten das Auflaufen und das Wachstum des Wintergetreides. Uppige 
Wintergerste wurde stellenweise von M e  h 1 t a u  befallen. Am Monatsende 
setzte winterliches Wetter ein, das durch den viel zu kalten und zu trockenen 
D e z  e m b e r  hindurch bis zum Jahresende anhielt. Im Gemilsebau waren im 
September vielerlei BekampfungsmaBnahmen notwendig, nachdem in der zweiten 
Augusthalfte die Bekampfung sehr unter der Nasse gelitten hatte. Im Obstbau 
kamen infolge des trockenen warmen W etters die S p i n n m i 1 b e n noch einmal 
stark auf. BekampfungsmaBnahmen kamen aber nur bei Erdbeerbestanden noch 
in Frage. Auch der F r u c h t s c h a 1 e n w i c k 1 e r wurde stellenweise noch im 
September mit Praparaten von kurzer Wirkungsdauer und Wartezeit bekampft. 
Nach der Feuchtigkeit der zweiten Augusthalfte muBte der Bekampfung mancher 
Pilzkrankheiten (Sep t o r i a - B 1 a t  t f 1 e c k  e n  k r a n k h  e i t  an Sellerie, 
P h y t op h t h o r a und andere Pilzkrankheiten an Tomaten, P o  r r e  e r  o s t ,
K i e f e r  n s c h ii t t e )  wieder besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Im 
Gemilsebau waren Insektizidbehandlungen noch bis in den Oktober hinein 
erforder lich. 
Bei den Untersuchungen eingesandten Materials wurden im Berichtsjahre einige 
Pilze isoliert, deren Vorkommen im Nordrheingebiet oder sogar in der Bundes
republik zuvor noch nicht bekannt war. Es handelt sich um die Pilze 
Cha la r ops is t hi e la v i o id es (an Mohren), Ge o t ri ch um ca n did um 

(pathogene Stamme als Erreger einer Sauerfaule 1968 an Birnen gefunden, 1969 
aus geschadigten Tulpen- und Narzissenzwiebeln isoliert), G n o  m o n  i a rub i 
(an Brombeeren), P hom ops is v it i col a und Dip lo di a v it i col a (an 



Pjlanzens chutzamt Bonn-Bad Godesberg 257 

Weinreben), G lo me re l la c in g u la ta (Nebenfruchtform: Colle -
to t rich um g lo e o s po r i o ides) (an Eriken), Cera to cyst is sp. (eben
falls an Eriken) und Rh y n c hosp or i um sec al is (an Gerste; Abb. 23). 
Nii.here Einzelheiten dazu werden in den einschlagigen Abschnitten des Kapitels 
12 berichtet. 

Abb. 23. Blattflecken an Sommergerste, hervorgerufen durch den Pilz 
Rhynchosporium secalis. (Phot. Irene Ziegler.) 

2. Organisation und Personalverhaltnisse

Die nachstehende Tabelle gibt den Personalstand am Ende des Berichtsjahres 1969 
wieder. Zurn Vergleich sind in Klammern die fur 1968 geltenden Zahlen ein
getragen. 

Technischer 
Wissen- Dienst Ver- Sonstige 

schaftlicher (Au13endienst waltungs- (ohne 
Dienst und Labora- dienst Raumpflege) 

torium) 

Pflanzensch u tzamt 10 (11) 29 (28)* 10 (10) 4 ( 4) 

Pflanzenbeschau (-) 30 (29) ( 1) 1 ( 1) 

Insgesamt 10 (11) 59 (57) 10 (11) 5 ( 5) 

davon beamtet 9 ( 9) 5 ( 4) 1 ( 1) (-) 

* eingeschlossen 3 Bisamjager

17 
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3. Ausbildung von Fachkraften fur den Pflanzenschutz

Im Rahmen der Aus- und Fortbildung von Fachkraften des Pflanzenschutzes aus 
Enfwicklungslandern hielten sich beim Pflanzenschutzamt auf: 

a) Vom 8. April 1968 bis zum 31. Marz 1969 ein Gast aus der Dominikanischen
Republik und

b) vom 13. Februar bis zum 7. November 1969 ein Gast aus dem Iran.

Als Teil seiner Vorbereitung fur den hoheren landwirtschaftlichen Dienst 
absolvierte ein Landwirtschaftsreferendar die Ausbildung im Sondergebiet 
Pflanzenschutz vom 1. April bis zum 30. September 1969 im Pflanzenschutzamt. 

Bei der Staatspriifung (Assessorenpriifung) nahm der Direktor des Amtes als 
Priifer fiir das Sondergebiet Pflanzenschutz teil. 

Im iibrigen war die Aus- bzw. Fortbildungstatigkeit auch im Jahre 1969 wieder 
vorwiegend den Personengruppen gewidmet, die im Dienste der Landwirtschafts
kammer Rheinland im Pflanzenschutz tatig sind, d. h. den Fachlehrern an den 
Landwirtschaftsschulen, den Beratungs- und Pflanzenschutztechnikern, den Fach
beratern fur Gemilse-, Obst- und Zierpflanzenbau sowie dem Forstpersonal. Auch 
fur Forstbeamte der Bundesvermogensverwaltung wurde ein Lehrgang ab
gehalten. An der Revierforsterpriifung des Landes Nordrhein-Westfalen nahm 
der zustandige Referent des Amtes als Prilfer teil. 

Besondere Aufmerksamkeit widmete das Pflanzenschutzamt wiederum der Unter
richtung der Lohnunternehmer und der Angehorigen von Genossenschaften und 
Landhandel. Sechzig zu den Genossenschaften gehorige Personen wurden auf die 
Priifung zum Nachweis der in der Verordnung ilber den Handel mit giftigen 
Pflanzenschutzmitteln geforderten Sachkunde vorbereitet. 

Zu ihrer eigenen Unterrichtung im Rahmen der Aufgaben fiir die rheinische 
Praxis und zum Erfahrungsaustausch besuchten Angehorige des Amtes aufier den 
in Kap. 4 genannten Tagungen folgende Veranstaltungen und Einrichtungen: 
Fortbildungskursus zur statistischen Auswertung von Pflanzenschutzversuchen in 
Ingelheim - Fortbildungslehrgange fur Pflanzenschutzberater in Anwendungs
technik des Pflanzenschutzamtes Munster - Sonderkursus III des Schulungs
programms ,,Immissionsschutz" der Landesanstalt fur Immissions- und Boden
nutzungsschutz des Landes Nordrhein-Westfalen in Essen - Zuckerrilben
Forschungsinstitut in Gottingen und Phytopathologisches Institut der Universitat 
Gottingen - Versuchsgut Laacherhof der Farbenfabriken Bayer AG - Institut 
fur angewandte Zoologie der Universitat Wilrzburg. 

4. Tagungen und Besuche

a) Tagungen

Aus der Reihe von Tagungen, Symposien und anderen tagungsahnlichen 
Zusammenkilnften, die von Angehorigen des Pflanzenschutzamtes besucht wurden 
und die nicht vom Arnt selbst bzw. der Landwirtschaftskammer Rheinland oder 
den im Nordrheingebiet beheimateten Organisationen der Praxis veranstaltet 
waren, sollen die folgenden genannt werden: 
33. und 34. Arbeitssi�zung des Deutschen Pflanzenschutzdienstes - Tagung des Landes
pflanzenschutzamtes Rheinland-Pfalz zum Erfahrungsaustausch mit der pflanzenschutz-
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mittelherstellenden Industrie in Mainz - Sitzungen der Kommission fi.ir Pflanzenschutz
mittel, Pflanzenbehandlungs- und Vorratsschutzmittel der Deutschen Forschungs
gemeinschaft - Tagungen des Ausschusses Pflanzenschutz im Verband der Landwirt
schaftskammern - Tagung des DLG-Ausschusses fi.ir Pflanzenschutz - Sitzung der 
Kommission zur Ermittlung und Anerkennung leistungsfahiger Besttriiger im Obstbau 
in Nordrhein-Westfalen - Sitzung des Sachverstiindigenausschusses fi.ir die Zulassung 
von Pflanzenschutzmitteln - Tagung der Obstbausachbearbeiter des Deutschen 
Pflanzenschutzdienstes - Tagung der Bisamsachbearbeiter des Deutschen Pflanzen
schutzdienstes - 23. Hochschultagung der Landwirtschaftlichen Fakultiit Bonn-Poppels
dorf in Mi.inster/Westf. - Internationale Phenmedipham-Tagung bei Fa. Schering AG -
Gemeinsame Tagung der Deutschen Gesellschaft fi.ir Qualitiitsforschung (DGQ) und der 
Internationalen Vereinigung zur Erforschung der Qualitiit von Nahrungspflanzen 
(CIQ) - 3. Arbeitstreffen Integrierter Pflanzenschutz - 4. Symposium fi.ir integrierte 
Bekiimpfung im Obstbau, veranstaltet von der Internationalen Organisation fi.ir bio
logische Bekiimpfung (OILB) - 21. Internationales Symposium i.iber Pflanzenschutz in 
Gent - Symposium ,,Zur Chemie und biologischen Aktivitiit von Pflanzeninhaltsstoffen 
mit Lacton-bildendem Aglykon" der Universitiit Bonn - Tagung fi.ir Lohnunternehmer 
des Pflanzenschutzamtes in Munster - 3 Sitzungen der Arbeitsgruppe ,,Koordinierung 
und elektronische Datenverarbeitung von Pflanzenschutzversuchen" - Ausschuflsitzung 
der Arbeitsgruppe ,,Forstkulturen" des Arbeitsringes ,,Chemische Unkrautbekiimpfung" 
des Kuratoriums fi.ir Waldarbeit und Forsttechnik - Forstliche Hochschulwoche der 
forstlichen Abteilung der Universitiit Freiburg i. Br. - Tagung des Arbeitsringes 
,,Chemische Unkrautbekiimpfung" des Kuratoriums fi.ir Waldarbeit und Forsttechnik. 

b) Besuche

Im Jahre 1969 besuchten auslandische Gaste aus folgenden Landern das Pflanzen
schutzamt: Afghanistan, Algerien, Griechenland, Indien, Indonesien, Iran, Israel, 
Jordanien, Libanon, Sild-Jemen, Syrien, Trinidad, Tilrkei, Tunesien und Zypern. 

Besichtigt wurde das Arnt vom Hauptausschuf:l der Landwirtschaftskammer 
Rheinland mit den Oberkreisdirektoren des Nordrheingebietes, dem Biologie
seminar der Padagogischen Hochschule Rheinland, Abteilung Bonn, Studierenden 
der Staatlichen Lehr- und Forschungsanstalt fur Gartenbau in Weihenstephan -

Institut fur Botanik und Pflanzenschutz -, den Teilnehmern der Mitglieder
versammlung der Erzeugergemeinschaft ,,Waldgriln-Rheinland", den Leitern der 
Verkaufsabteilungen ,,Pflanzenschutz" und Herren der Zentralverwaltung der 
Fa. Schering AG. 

Bei dem Besuch· des Internationalen Seminars ilber ,,Neuere Erkenntnisse im 
Pflanzenschutz und in der Schadlingsbekampfung" der Deutschen Stiftung fur 
Entwicklungsliinder im Pflanzenschutzamt am 3. Juli hielt der Referent filr Warn
dienst einen Vortrag ilber das Thema ,,The warning service and its importance". 

5. Melde- und Warndienst

a) Meldedienst

Die Umstellung auf das neue Meldesystem wurde vorbereitet. Die alte, der 
politischen Gliederung des Nordrheingebietes folgende Einteilung der ,,Melde
bezirke" wurde beibehalten. Dafilr waren auBer technisch-organisatorischen 
Grunden auch andere ausschlaggebend: Die im Klima-Atlas von Nordrhein
Westfalen dargestellten ,,Naturraume" decken sich nicht mit anderen, ebenfalls 
auf natilrlichen Faktoren beruhenden Gliederungen, z. B. den ,,Klimabezirken". 

17• 
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Unter diesen Umstanden erschien fraglich, welche ,,natiirliche" Gliederung ge
wahlt werden sollte. Fraglich erschien zudem, ob es iiberhaupt ratsam sei, die 
Meldungen iiber sehr heterogene Schadorganismen (z. B. K a m  i 11 e , Tip u la , 
Ka r t  o f f  e 1 k r a u  t f a  u 1 e ,  R ii b e  n v e r g  i 1 b u n g s  k r a n k  h e  i t , R ii b e  n
n e m  a t  o d e , R a p s e r  d f 1 o h  , 0 b s t b a u  m s  p i n n  m i  1 b e usw.) gleicher
maBen auf immer dasselbe raumliche Schema abzustellen. 

b) Wamdienst

Im Jahre 1969 wurden 48 Warnungen und 21 Hinweise herausgegeben, die sich 
auf die verschiedenen Gebiete folgendermaBen verteilen: 

Ackerbau 

Gernilsebau 

Obstbau 

Weinbau 

Baurnschulen 

Zierpflanzenbau 

Forstwirtschaft 

Allgerneine Hinweise zur Unkrautbekarnpfung 

Besondere Hinweise zurn Bienenschutz 

Allgerneine Hinweise zur Geratepflege und -handhabung 

Warnungen Hinweise 

6 

9 

9 

5 

9 

2 

8 

48 

5 

2 

2 

2 

1 

3 

3 

1 

2 

21 

AuBerdem wurden wieder die vom Pflanzenschutzamt ermittelten Apfelschorf
Infektionsperioden bekanntgegeben. 

Einem neuen Aufgabengebiet wandte sich der Warndienst im Berichtsjahre mit 
der Herausgabe der ,,Pflanzenschutzhinweise fur die Azaleen- und Eriken
Anbauer" zu. Die Betriebe beziehen diese Hinweise direkt. Der Wunsch nach 
intensiverer Beratung kam aus der Praxis selbst. Er konnte relativ leicht erfiillt 
werden, weil die Aufgabe ziemlich iibersichtlich und begrenzt ist, weil die in 
Frage kommenden Betriebe auf engerem Raume konzentriert sind. und weil die 
ohnehin sehr belasteten Beratungs- und Pflanzenschutztechniker der Landwirt
schaftsschulen in diesem Falle nicht als Beobachter beni:itigt werden. 

6. Offentliche Aufklarung
Aus der Reihe der R i c h t 1 i n  i e n  , die das Pflanzenschutzamt fiir die Praxis
herausgibt, erschienen die Broschiiren ,,Pflanzenschutz im Erwerbsobstbau" und
,,Pflanzenschutz im Erwerbsgemiisebau" (erst 1969 herausgekommene ,,Ausgabe
1968") im Berichtsjahre in neuer Auflage.

Die seit J ahren monatlich herausgegebenen P f 1 a n  z e n  s c h u t  z h i  n w e  i s  e in 
Der ,,Rheinischen Monatsschrift fiir Gemiise Obst Schnittblumen" und in den 
Zeitschriften ,,Zierpflanzenbau" und ,,Freude am Garten" wurden fortgesetzt, 
ebenso die im Jahre 1968 begonnene Reihe ,,Mitteilungen des Pflanzenschutz
amtes" in der ,,Landwirtschaftlichen Zeitschrift Rheinland". Neben den perio
dischen Veroffentlichungen wurden nach Bedar£ Artikel iiber aktuelle Fragen in 
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mehreren Zeitschriften publiziert. Von dem ,,Leitfaden zur Einstellung von 
Spritz- und Sprilhgeraten fur die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln" 
wurden weitere 790 Exemplare verkauft (1968: 3000). Das Pflanzenschutzmittel
verzeichnis und das Forstschutzmittelverzeichnis der Biologischen Bundesanstalt 
(Merkblatter Nr. 1 und 10) wurden in einer groBeren Zahl von Exemplaren aus
gegeben. 

Fur die Fernsehsendereihe ,,Grune Optik" im 3. Programm wurde im April in der 
Obstbauversuchsanstalt Auweiler unter vorwiegender Beteiligung des Referates 
Pflanzenschutz im Obstbau ein Kurzfilm ilber das Thema ,,Integrierter Pflanzen
schutz imApfelanbau" gedreht (Sendetag 9. Mai 1969). Im Landfunkprogramm des 
Westdeutschen Rundfunks wurde ein Vortrag von Dr. Th. Voss i.iber ,,Das neue 
Pflanzenschutzgesetz" verlesen. 

In zahlreichen Vortragen wurde die Praxis i.iber wichtige Fragen aus dem Gebiete 
des Pflanzenschutzes unterrichtet. Zwei ganztagige und funf halbtagige Lehrgange 
und sechs Vortrage waren allein geratetechnischen Fragen gewidmet. Filnf Lehr
gange zur Wilhlmausbekampfung waren gut besucht. Versuche zur Bekampfung 

von Krankheiten, Schadlingen und Unkrautern wurden vor der Praxis demon
striert. Ferner hielt der Referent fur Pflanzenschutz im Obstbau einen Vortrag 
vor den Teilnehmern des Ferienseminars fur Gartenfreunde in Wiehl. 

7. Auskunft und Beratung

Im Zentrallaboratorium des Pflanzenschutzamtes wurden 1083 Proben von
kranken Pflanzen auf die Ursache der Schadigung untersucht. Die Gesamtzahl der
Einsendungen und ihre Verteilung auf die verschiedenen Gebiete ihrer Herkunft
veranderte sich in den Jahren von 1967 bis 1969 kaum, wie die folgende Tabelle

zeigt:

Jahr 1969 1968 1967 

Gesamtzahl der Einsendungen 1083 1016 1082 

davon aus dem 
Zierpflanzen ba u 58 0/o 56 0/o 53 0/o 

Forst 17 0/o 21 °/o 20 0/o 

Obstbau/Weinbau 11 0/o 9 °/o 12 0/o 

Gemilsebau 8 0/o 7 °/o 8 0/o 

Ackerbau 3 0/o 3 °/o 5 0/o 

Vorratsschutz/Materialschutz 3 0/o 4 °/o 2 0/o 

Diese Art der Beratung wird im allgemeinen nur in Anspruch genommen, wenn -
z. B. im Falle mykologischer Untersuchungen, die Abimpfungen und mikro
skopische Beobachtungen erfordern - die Mittel und Moglichkeiten der ortlichen
Beratung zur Diagnose nicht ausreichen.

Der Referent fur Schadlingsbekampfung im Obstbau hielt auch im Berichtsjahre 
wieder wochentlich einen Sprechtag in der Obstbauversuchsanstalt der Landwirt
schaftskammer Rheinland in Auweiler ab. 

Die sonstigen schriftlichen tmd telefonischen Beratungen des Amtes und die in 
Betrieben an Ort und Stelle oder gelegentlich von Versammlungen erteilten Aus-
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klinfte werden nicht registriert. Von dem gesamten Umfange der Beratung der 
Praxis im Nordrheingebiet wurde ihre Zahl ohnehin nur ein unzuliingliches Bild 
liefern, da die zahlreichen Auskunfte der i:irtlichen Beratungskriifte nicht darin 
enthalten wiiren. 

8. Oberwachungsaufgaben nach dem Pflanzenschutzgesetz
und sonstigen Rechtsvorschriften

a) Nematoden

Im Rahmen der seit Jahren laufenden systematischen Bodenuntersuchungen auf 
K a r t  o f f  e 1 n e m a t o d e  n (Heterodera rostochiensis) wurden im Berichtsjahre 
9137 Proben mit folgendem Ergebnis untersucht: 

Anzahl Proben Anzahl Parzellen 

Kartoffel-
Mit 

Kartoffel-
Mit 

Kartoffel- Kartoffel-
Insgesamt nematoden- nematoden Insgesamt nematoden- nematoden 

frei befallen frei befallen 

9137 8721 416 1098 964 134 

b) Kartoffelkrebs

Im Berichtsjahre wurde kein Kartoffelkrebs gefunden.

c) Scbarkakrankheit

Die Ergebnisse der Kontrollen in den Baumschulen sind, zusammen mit den An
gaben fur 1968, in der folgenden Tabelle zusammengefaBt: 

1969 1968 

Zahl der kontrollierten Baumschulen 61 59 

Zahl der Betriebe mit Befall 26 28 

Zahl der untersuchten Pflanzen 440 763 305 556 

(einschl. Unterlagen) 

Zahl der kranken Pflanzen 11 417 5 864 

Die Zahl der kranken Pflanzen ist gegenuber dem Vorjahre auf fast das Doppelte 
gestiegen. Das liegt an e i n  e r  Baumschule, die allein fast 70 °/o der kranken 
Pflanzen aufwies. Dazu kam es, weil mehrere Tausend Unterlagen, die nach der 
Befallslage des Jahres 1968 als stark verdiichtig bezeichnet werden muBten, nicht 
gerodet wurden. Im Berichtsjahre trat, wie nicht anders zu erwarten, Totalbefall 
ein. Die Verordnung zur Bekiimpfung der Scharkakrankheit vom 3.7.1962 gibt 
keine Handhabe, auch nicht in solchen vorausschaubaren Fallen, verdiichtige 
Pflanzen zu vernich ten. 

d) Reblaus

GemiiB der ,,Verordnung zur Ausfuhrung des Gesetzes betr. die Bekiimpfung der



Pfianzenschutzamt Bonn-Bad Godesberg 263 

Reblaus im Weinbaugebiet" vom 23.12.1935 wurden die Weinberge im Weinbau
gebiet Siebengebirge auch 1969 durch einen Sachverstandigen begangen. Es 
konnten keine von der Reblaus befallenen Weinstocke gefunden werden. 

e) Bisam

Zur Bekampfung des Bisams waren im Jahre 1969 tatig: 1 Sachbearbeiter (zeit
weise), 3 Bisamjager (einer davon vom 1. November an) und 112 Bisamfanger 
(Inhaber von Bisamfangerkarten). 

Das Befallsgebiet erweiterte sich im linksrheinischen Landesteil bis zur Linie 
Neu.B-Erkelenz und hat damit die Grenze zu den Niederlanden erreicht. Die 
Flilsse Rur, Wurm und Inde gelten als total befallen, wahrend bei Kontrollen der 
Niers, der Schwalm, des Nettebachs und des Nierskanals noch keine Befalls
merkmale festgestellt wurden. Auch im Vordringungsgebiet Niederrhein hat sich 
das vom Bisam besiedelte, links des Rheines liegende Gebiet weiter nach Nord
westen ausgedehnt. Darilber hinaus hii.uften sich in den rechtsrheinischen Kreisen 
Rees und Dinslaken die Einzelfunde immer mehr. Hier ist es vornehmlich die 
Issel, die im Verlaufe des Jahres 1970 wohl ganzlich befallen sein wird. 

Im sonstigen Befallsgebiet des Landesteiles N ordrhein verstarkte sich der Befalls
druck nicht weiter. 

Im Berichtsjahre nahmen die durch den Bisam verursachten Schii.den weiter zu. 
In einem Teilstilck des Hochwasserschutzdeiches bei Vynen, Kreis Moers, hatten 
sich Bisame festgesetzt und den Deich geschii.digt. Die Sicherungsarbeiten ver
ursachten nach Mitteilung des dort zustandigen Deichverbandes Grieth-Griet
hausen Kosten von ungefahr 300 OOO,- DM. Die zur Beseitigung von Bisam
schaden durchgefilhrte Regulierung des Sieglaufes erforderte nach Angaben des 
Wasserwirtschaftsamtes Bonn einen Kostenaufwand von ungefii.hr 7 OOO 000,
DM. 

Im Jahre 1969 wurden 7149 Bisame erlegt (480 von den Bisamjagern, 6594 von 
den Bisamfangern und 75 von Fischern, Jii.gern und anderen Personen}, davon im 
Vordringungsgebiet Niederrhein 125 Bisame. Die Verteilung der Fii.nge auf die 
verschiedenen Gewasser gibt die folgende Tabelle wieder, zum Vergleich sind die 
Fangzahlen von 1968 eingetragen. 

1968 1969 

Agger 225 330 

Ahr 232 278 

Brol 124 195 

Dhi.inn 51 26 

Erft 1 037 1068 

Inde 30 

Issel 6 

Kyil 125 107 

Lippe 3 4 

O'bertrag 1797 2044 
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1968 1969 

0-bertrag 1797 2044 
Niers 1 3 
Olef 59 59 

Rhein 312 535 
Ruhr 57 48 
Rur 189 1118 
Sieg 3116 2948 
Stilz 90 87 
Swistbach 112 90 
Urft 40 7 
Wiehl 90 20 
Wupper 95 140 
Wurm 1 50 

5959 7149 

davon im Vordringungs-
gebiet Niederrhein 83 125 

Wie bisher, war auch im Berichtsjahre die Zusammenarbeit mit den Bekamp
fungsdiensten der Nachbarlander und des benachbarten Auslandes gut. Infor
mationen wurden ausgetauscht und gemeinschaftliche Bekampfungsaktionen in 
den siidwestlichen Grenzgebieten durchgefiihrt. Zu Verwaltungsbehorden, 
Wasserwirtschaftsamtern und Wasserverbanden wurden die Beziehungen ver
starkt. 

9. Amtliche Pflanzenbeschau

Die Amtliche Pflanzenbeschau war an 21 Zolleinlaf3stellen tatig. Dber den Umfang 
ihrer Kontrollen im Berichtsjahre gibt die folgende Tabelle Aufschluf3: 

Einfuhr 

Entseuchung bei der Einfuhr 

Z urilckweisungen 

Ausfuhr in 59 Lander 

Sendungen nach West-Berlin aus der Bundesrepublik 
und dem Ausland 

Sendungen in die sowjetisch besetzte Zone 
aus der Bundesrepublik 

Zahl der 
Sendungen 

266 668 

2 193 

329 

1 778 

5 549 

49 

Gewicht in kg 

4 294 800 866,-

1 453 185,-

2 996 912,-

79 756 483,-

42 522 120,-

326 835,-

Fiir das zu Sendungen in den Australischen Bund als Verpackungsmaterial 
benotigte Holz wurden 1602 Sirex-Zertifikate ausgestellt. 
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1 O. Amtliche Priifung von Pflanzenschutzmitteln und Resistenzpriifungen 

a) Mittelpriifung

aa): Fungizide einschlie.13lich Beizmittel, bb): Herbizide und 

ahnliche, cc): Insektizide und Akarizide, dd): Nematizide, 

ee): Rodentizide, ff): WildverbiBschutzmittel, gg): Mittel zur 

Schadvogelabwehr, hh): Resistenzprtifungen (siehe S. 265) 

Zahl der gepriiften Mittel (ohne Vergleichsmittel) 
Hauptpriifung Vorpriifung Sonderpriifung 

Landwirtschaft aa) 16 76* 48 
bb) 60 68 1 
cc) 2 3 
ee) 1 
gg) 2 

Summe 78 150 49 

Gemiisebau aa) 1 6 
bb) 15 9 5 
cc) 14 18 14 
dd) 1 3 21 
hh) 12

Summe 43 30 46 

Obstbau aa) 3 9 
bb) 
cc) 4 3 4 

Summe 7 12 4 

Weinbau bb) 4 

Zierpflanzenbau aa) 3 4 19 
bb) 1 9 5 
cc) 13 4 25 

Summe 17 17 49 

Forst aa) 1 2 
bb) 3 3 4 
cc) 1
ff) 2 2 

Summe 7 3 8 

Vorratsschutz cc) 1 

Gesamtsumme 152 213 160 

* Darunter 22 Praparate zur Untersuchung ihres Einflusses auf die Keim- und Trieb
kraft von Roggen, Weizen, Gerste und Hafer.

b) Resistenzpriifungen

Zwolf Kartoffelneuziichtungen wurden auf ihre Resistenz gegen Ka r t  o f f  e 1-

n e m a t o d e n gepriift. 
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11. Reihenuntersuchungen

a) Saatreinigungs- und Beizkontrolle

Das Ergebnis der Kontrolle ist in der folgenden Tabelle zusammengefa.Bt:

Kontrolle auf Reinheit: 

Zahl der untersuchten Proben 1087 

Bei 864 Proben = 77,83 0/o entsprach die Reinheit den Anforderungen lt. Anlage 3 zu § 12 
der Getreidesaatgutverordnung. 

Bei 241 Proben = 22,17 0/o entsprach die Reinheit nicht den Anforderungen. 

Kontrolle auf Beizung 

Zahl der untersuchten Proben 1000 

davon waren 709 Proben richtig gebeizt 

188 Proben unterbeizt 

103 Proben tiberbeizt 

70,9 0/o 

18,8 0/o 

10,3 '0/o 

Insgesamt hat der Sachbearbeiter 74 Beratungen und Priifungen in Saatgut
aufbereitungsstellen durchgefilhrt. Im Vordergrunde standen wie immer die 
technischen Beratu�gen bei Anderungen und Neueinrichtungen hinsichtlich des 
Einbaus der Maschinen zur Erzielung optimaler Leistungen und hygienisch ein
wandfreier Staubabfilhrung. Dabei zeigt es sich mehr und mehr, da.B durch die 
deutlich sichtbare Zentralisierung auf dem Gebiete der Saatgutaufbereitung die 
einzelnen Projekte immer gro.Ber und umfangreicher werden und an die Beratung 
weit mehr Anforderungen stellen als friiher. 
Erstmalig wurde von der Fa. Schering AG in diesem Jahr das Beizmittel Vitavax 
in Kombination mit dem Quecksilber:-Universal-Beizmittel Abavit zur Bekamp
fung des Flugbrandes an Gerste und Weizen auf den Markt gebracht. Die Auf
wandmenge betrug bei Gerste 350 g und bei Weizen 400 g. Da die herkommlichen 
Beizanlagen nicht auf diese Mengen eingestellt werden konnten, veranderte der 
Sachbearbeiter des Amtes die Dosiervorrichtungen der Maschinen entsprechend. 

b) Nematoden

Die Bodenuntersuchungen auf zystenbildende Nematoden, die neben der 
systematischen Bodenuntersuchungsaktion (s. Abschnitt 8, S. 262) durchgefilhrt 
wurden, hatten folgende Ergebnisse: 

Gegenstand und Zweck 
der Untersuchung 

Rtibennematoden (Beratung) 

Kartoffelnematoden (Befallsverdacht) 

Kartoffel- und Rtibennematoden 
(Mittel- und Resistenzprtifung) 

Insgesamt 

2653 

155 

478 

Anzahl Proben 
Befallen mit 

Ohne 
Befund 

1287 

125 

Ruben-
bzw.Hafer-
nematoden 

1366 

420 

Kartoffel-
nematoden 

30 

58 
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Auflerdem wurden 645 Boden- und Pflanzenproben auf freilebende Nematoden 
untersucht, die sich hinsichtlich ihres Untersuchungszweckes wie folgt aufteilen: 

Mittelpriifung 551 Proben 

Einsendungen aus der 
Praxis (Beratung) 

Exportkontrollen 

c) Viruskontrolle in den Baumschulen

80 Proben 

14 Proben 

645 Proben 

Im Jahre 1969 wurden in den Baumschulen des Nordrheingebietes - ohne 
Scharkawirtspflanzen - 1346 407 Obstgeholze visuell auf Viruskrankheiten kon
trolliert. Davon wiesen 2500 ( = 0,2 °/o) sichtbare Befallsmerkmale auf. 

Die Obstvirosen sind, abgesehen von der S c  h a r k  a k r a n k  h e i t  , in den Baum
schulen stark zurilckgegangen. Das ist nicht zuletzt der Erfolg nunmehr schon 
10 Jahre dauernder Bemiihungen des Pflanzenschutzamtes, aus den Baumschulen 
viruskranke Pflanzen zu eliminieren. Insgesamt wurden rund 15 Millionen Obst
geholze in dieser Zeit untersucht 

Die auflerdem vorhandenen Bestande aus nachweislich virusgetesteter Ver
mehrung haben erfreulicherweise zugenommen. Nach den Aufzeichnungen des 
Pflanzenschutzamtes sind vorhanden 

1969 1968 

Apfel in Sorten 95 350 44 OOO 

Apfelstammbildner 16 600 

Apfeltypen 229 430 400 OOO 

Bitnen in Sorten 25 560 27 OOO 

Schattenmorellen 66 760 64 000 

Sauerkirschen in Sorten 7 OOO 3 OOO 

Stifikirschen in Sorten 13 860 10 OOO 

Pflaumen und Zwetschen 600 

Bei den Apfeln fehlt es weniger an getesteten Edels9rten als an Unterlagen, vor 
allem an dem im rheinischen Anbaugebiet gebrauchlichsten Typ EM IX. Davon 
wird es voraussichtlich erst in 2 bis 3 Jahren genug geben, wenn die Vermehrung 
in Gang gekommen ist. 

d) Uberwachung des Landesmuttergartens in Auweiler

und der betriebseigenen Schnittgarten

Im Muttergarten geht der 1967/68 nach den Richtlinien der Biologischen Bundes
anstalt begonnene Nachtest aller Baume weiter. Zur Zeit stehen 9 Apfelsorten, 
3 Apfelstammbildner, 7 Birnensorten, 5 Siiflkirschen- und 2 Sauerkirschensorten 
sowie 4 EM-Typen im Nachtest. 
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Vom Obstmuttergarten wurden im Jahre 1969 an die Baumschulen insgesamt 
23 680 Edelaugen, hauptsachlich Apfelsorten und Apfelstammbildner, zur 
Sommerokulation abgegeben. Der Bedarf an Reisern zur Kopfveredlung im 
Winter war gering. 

Uberwacht wurden auch die noch vorhandenen 8 betriebseigenen Schnittgarten, 
in denen seit dem Jahre 1963 virusgetestete Obstgeholze angepfianzt sind. Der 
Muttergarten und diese Schnittgarten sind allerdings nicht mehr die Haupt
lieferanten fur Reiser und Augen. Die Baumschulen decken ihren Bedarf vor 
allem aus den einjahrigen Veredlungen virusgetesteter Vermehrung. Die Auf
zeichnungen dariiber werden auf den von der Biologischen Bundesanstalt vor
geschlagenen Formblattern gefuhrt. 

e) Uberwachung von Exportbetrieben

Uberwacht, insbesondere auf das Auftreten von Erwin i a am y I o v or a, 

S a n  - J o  s e - S c h i  1 d 1 a u  s und Blumenzwiebelkrankheiten, wurden auch die 
Quartiere in Baumschulen und Blumenzwiebelanzuchtbetrieben, deren Erzeug
nisse fur den Export nach England, Holland und der Schweiz vorgesehen waren. 

Die kontrollierten Flachen waren 

a) Blumenzwiebeln 18,25 ha 

b) Baumschulen 11,28 ha groB. 

f) Uberwachung auf Grund von Vereinbarungen mit dem Zentralverband
des Deutschen Obst-, Gemilse- und Gartenbaues e.V.

Im Rahmen von Vereinbarungen mit dem genannten Verband wurden 4 Jung
pfianzenbetriebe (insgesamt 53 600 qm unter Glas) und 7 Staudenbetriebe (10 ha 
Freiland) kontrolliert. 

g) Untersuchung von Obst- und Gemilseproben auf Rilckstande
von Pflanzenschutzmitteln

An die chemische Landesuntersuchungsanstalt in Munster wurden 45 Apfelproben 
aus 45 Betrieben (iiber das gesamte Anbaugebiet verteilt) sowie 5 Salat- und 
4 Mohrenproben zur Untersuchung auf Pfianzenschutzmittelriickstande geschickt. 
Den Proben war die jeweils im Betrieb ermittelte Aufstellung iiber Zahl der 
Behandlungen und verwendete Wirkstoffe beigegeben. Untersucht wurde auf die 
am haufigsten bzw. zuletzt verwendeten Fungizide und Insektizide. In keiner der 
Proben waren, soweit die Untersuchungsergebnisse vorliegen, unerlaubte, die 
Toleranz iiberschreitende Riickstande festzustellen. In einigen Fallen lag die 
Riickstandsmenge allerdings hart an der Toleranzgrenze. 

12. Erfahrungen und Versuche

a) Erfahrungen

aa) L a n d  w i r t s c h a f t

cx) Un k r au t b e k ii m p fun g

Die abermalige Erfahrung, daB die Bekampfung einer G r a s v e r u n k r a u -
t u n  g in Wintergerste und Roggen durch Friihjahrsanwendung von Gras-
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herbiziden nur wenig Aussicht auf Erfolg bietet und riskant ist, filhrte im Herbst 
1969 zu einem ilberaus starken Einsatz von Bodenherbiziden. Dabei lag Igran 50 
eindeutig an der Spitze, in weitem Abstand gefolgt von Aresin und Tribunil. Der 
Mangel an Bodenfeuchte zur Zeit der Bestellung beeintrachtigte jedoch die 
Wirkung der Praparate stark, so da13 sich im Friihjahr 1970 das Problem ergeben 
wird, wie die verbliebene Vergrasung beseitigt werden soll. 

Erstmals wurden im Berichtsjahre Versuche mit herbiziden Mikrogranulaten in 
Winter- und Sommergetreide durchgefiihrt. Die Wirkung konnte im allgemeinen 
nicht ilberzeugen, da sie gegenilber derjenigen der Spritzmittel abfiel. 

Die im Rilbenbau eingesetzten Herbizide eriilllten im allgemeinen die in sie 
gesetzten Erwartungen. Nach Ergebnissen einiger praktischer Einsatze kann nicht 
ausgeschlossen werden, da13 Merpelan den Rilbenauflauf etwas starker beein
trachtigt als Pyramin. Die von Betanal bei Spritzung unter starker Sonnen
einstrahlung an jungen Ruben (Keimblatt bis erstes Laubblattpaar) hervor
gerufenen Atzschaden, die teilweise Totalschaden ergaben, glichen weitestgehend 
den Erscheinungen, die vor einigen Jahren durch Pyramin-Anwendung unter 
ahnlichen Voraussetzungen auftraten. Die wiederum erwiesene hohe Empfindlich
keit junger, unter starker Licht- und Hitzeeinwirkung stehender Rilbenpflanzen 
gegenilber jeglicher Berilhrung mit herbiziden Wirkstoffen mu13 zukiinftig in der 
Beratung deutlich herausgestellt werden. 

/3) Ger s ten flugbrand trotz Beiz ung 

F 1 u g b r a n d  befall an Wintergerste, die mit Vitavax gebeizt war, trat iiber
raschend in Bestanden stark auf, die im September 1968 v o r  der langanhalten
den Regenperiode eingesat worden waren. Es wird vermutet, daB d�r um das 
Korn gelegte Beizmitteluberzug durch die anhaltenden Niederschlage zum groBen 
Teile abgewaschen worden war. ( R. J a  c o b - H a u p t ). 

y) Auftr eten der Riibenvergilbungskrankheit

Im Oktober 1969 wurden in 19 Kreisen des Nordrheingebietes insgesamt 235 
Riibenfelder auf den Befall mit V e r  g i 1 b u n g s  k r a n k  h e  i t  kontrolliert. Je 
Rilbenschlag wurden 100 oder zweimal je 50 in der Reihe aufeinanderfolgende 
Rilbenpflanzen untersucht. Das Ergebnis dieser Kontrollen war zufriedenstellend. 
Befall von 60 °/o und mehr des Bestandes, der nach W. S t  e u d e  1 und 
R. T h i e  1 e m  a n  n als ,,starker Befall" zu werten ist, wenn er im ersten Sep
temberdrittel angetroffen wird (es war aus technischen Grunden leider nicht
moglich, die Untersuchungen schon zu dieser Zeit auszufiihren), wurde nur auf
8 der 235 Felder ( = 3,4 0/o) beobachtet. Von diesen 8 Feldern lagen 5 nicht im
Kerngebiet des Zuckerrilbenbaus. Einige dieser Schlage waren wohl auch nicht
gegen die virusilbertragenden Blattlause behandelt worden. Das am starksten
vergilbte Feld (99 '0/o vergilbter Pflanzen) lag am Nordrande von Bonn, die in der
Befallsstarke darauf folgenden fast ausschlieBlich am Niederrhein. Auf 118
Feldern ( = 50,2 '0/o) erreichte der Befall hochstens 20 °/o. Die Befallsmerkmale
waren gro13enteils, vor allem in den Feldern geringen Verseuchungsgrades, nur
gering bis sehr gering ausgepragt. Es handelte sich dabei offenbar um Spat
infektionen, die sich auf den Ertrag nicht mehr oder kaum noch auswirken. In der
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nachstehenden Tabelle ist das Untersuchungsergebnis nach 10 Befallsstufen auf
geschlilsselt: 

Befall in O/o Zahl der Schlage 

des Bestandes Schlage in °/o 

0 bis 10 20 8,5 

11 bis 20 98 41,7 

21 bis 30 58 24,7 

31 bis 40 36 15,3 

41 bis 50 12 5,1 

51 bis 60 3 1,3 

61 bis 70 1 0,4 

71 bis 80 4 1,7 

81 bis 90 2 0,9 

91 bis 100 1 0,4 

Allgemein am geringsten war der Befall in den Kreisen Duren und Aachen, wo 
er in keinem der 12 kontrollierten Felder 20 °/o iiberstieg, und in den angrenzen
den Teilen des Kreises Jiilich. Starker betroffen war dagegen schon der Kreis 
Geilenkirchen-Heinsberg. Der in anderen Jahren hiiufiger beobachtete Unter
schied in der Befallsstiirke zwischen dem Norden und dem Siiden des Nordrhein
gebietes war auch 1969 zu bemerken, allerdings im Vergleich zu manchen friiheren 
Beobachtungen nur abgeschwiicht. Schwach befallene Felder sah man 1969 auch 
im Norden hiiufiger. Im ,,Norden" betrug der Anteil der Felder, die bis zu 
hochstens 30 °/o befallen waren, 66

1
1/o, im ,,Siiden" dagegen 90,4 °/o. Der 1968 

beobachtete stiirkere Befall ostwiirts Euskirchen und nordwestlich von Koln trat 
1969 nicht wieder auf. ( M. U n r u h ). 

bb) G e m  ii s e b a u

ex) Sc h w a r z e Wurz e l f ii u l e d e r G u r k e 

Nach Beobachtungen der letzten Jahre scheint die S c h w a r z e  W u r z  e 1 f ii u 1 e 
der Gurke, verursacht durch den Pilz Phomopsis sclerotioides, zu einem sehr 
ernsten Problem im Treibgurkenanbau zu werden. Vor allem sind Betriebe mit 
intensivem, jiihrlichem Gurkenanbau betroffen. Es muB angenommen werden, 
daB die Phomopsis bereits in weit mehr Gewiichshausern vorhanden ist, als dies 
bisher auf Grund der Schadsymptome zu vermuten war. Durch ·den Pilzbefall 
werden nach und nach die Wurzeln zerstort. Die Pflanzen beginnen zuniichst 
wahrend der heiflen Mittagsstunden zu welken, erholen sich aber gegen Abend 
bzw. in der Nacht so weit, daB die Schiidigung vortibergehend verdeckt werden 
kann. Wird jedoch das Wurzelsystem anhaltend starker beansprucht, kommt es 
bei fortschreitendem Wurzelzerfall zur totalen Welke und zum Zusammenbruch 
der Pflanzen. Die Bekiimpfung ist wegen der meist tief reichenden Verseuchung 
schwierig. Hinzu kommt, daB zur Bodenentseuchung eingesetzte Methylbromid
begasungen offensichtlich in der bisher vorliiufig zugelasse:n,en Aufwandmenge 
von 50 g/m2 nicht ausreichen, den Phomopsis-Pilz im Boden abzutoten. Eigene 
Erfahrungen bestiitigen dies. Um eine erfolgreiche Behandlung durchftihren zu 
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konnen, werden wahrscheinlich 75 bis 100 g/m2 aufgewendet werden milssen. 
Wegen der bisher ungeklarten Rilckstandssituation konnen diese hoheren 
Dosierungen jedoch noch nicht empfohlen werden. Bei schwacher Phomopsis
Verseuchung soll eine Pfropfung der Gurken auf Cucurbita fic ifolia die Pflanzen 
relativ widerstandsfahig machen. Der beste Bekampfungserfolg wurde bisher mit 
einer Dampfung im Folienverfahren erzielt. AuBerdem ergaben sich in ersten 
eigenen Versuchen mit Benlate (Du Pont Benomyl) im GieBverfahren (1 g/Pflanze) 
iiberraschend gute Erfolge bei der Niederhaltung der Phomopsis. ( J. S c h m i d t ). 

/3) P ilz befall an Mohre n 

Im Gebiet um Rommerskirchen (Reg.-Bez. Diisseldorf) wurden 1968 und 1969 beim 
Offnen von Mieten Mohren gefunden, die schwarze Verfarbungen aufwiesen. Es 
waren hauptsachlich die auBeren Zellschichten des Riibenkorpers befallen. Als 
Erreger dieser Mohrenschwarze wurde einheitlich C ha la r op s i s t h i  e la v i -
o id e s isoliert, ein Pilz, der in Deutschland noch nicht beobachtet werden konnte.
Der Verlust <lurch den Pilzbefall war in einzelnen Mieten betrachtlich (bis zu
50 0/o). (L. K i e w n i c k ).

cc) O b s t  b a u
ex) Stu rms c h ii d e n an O b s t b ii um en 

Gegen Ende Juli erreichten das Pflanzenschutzamt Hilferufe aus allen Landes
teilen, weil an vielen Obstbaumen, vor allem an Hauszwetschen, die Blatter ver
trockneten und abfielen. Die ,,Kolnische Rundschau" und der ,,Kolner Stadt
anzeiger" brachten iiber Blattschaden an Obstbaumen Berichte, in denen die 
Vermutung geauBert wurde, daB die Schaden <lurch Giftstoffe verursacht sein 
konnten, die aus dem Raum Wesseling heriibergekommen seien. ,,Zerstort Abgas 
die Obstbaume in Eschmar?" und ,,Obstbauer der unteren Sieg stehen vor Ratsel", 
,,Braunes Laub und Verdorrung <lurch Giftstoff" lauteten die Oberschriften. Es 
waren jedoch ganz eindeutig S t u r m s  c h a d e n  , die nicht nur an der unteren 
Sieg, sondern iiberall im Lande auftraten, auch dort, wo au£ keinen Fall 
Immissionen als Ursache in Frage kameri. Mit Windstarken von 9 und 10 (in Boen 
bis zu 89 km/Stunde) fegte am 7. Juli der Sturm iibers Land und zerriB an der 
Windseite die Blatter, die in der trockenen Wiirme bald verdorrten. Am starksten 
waren die offenbar sehr empfindlichen Hauszwetschen betroffen, aber auch 
Pfirsiche, Birnen, Apfel, sogar Buschbohnen und andere Kulturen haben darunter 
gelitten. Die gleichen Erscheinungen traten bereits im Sommer des vergangenen 
Jahres nach 2tagigem Sturm au£ (s. Jahresbericht 1968, S. 229 und 231). 

/3) St au niisse vern i cht et Sau erki rsch biiume 

Au£ einem groBeren Flurstiick in der Nahe von Meckenheim/Bonn sind zahlreiche 
Sauerkirschen an einwandfrei ermittelter S t  a u  n a s s  e eingegangen. Der Boden 
ist dort sehr stark tonhaltig; das Wasser kann nach ergiebigen Regenfallen 
langere Zeit nicht abflieBen und staut sich, wie Grabungen ergeben haben, sogar 
im leicht ansteigenden Gelande. Schon seit Jahren gingen au£ dieser Flur immer 
wieder Baume ein. Die Besitzer wollten an diese, an sich naheliegende Ursache 
jedoch nicht glauben. Den iiberzeugenden Beweis brachten schlieBlich die iiberaus 
starken Regenfalle in der zweiten Augusthalfte. In wenigen Tagen gingen nahezu 
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200 mm Regen nieder. Das Wasser quoll ilber den Tonschichten an mehreren 
Stellen aus dem Boden und ilberschwemmte die Flur. Es dauerte Wochen, bis das 
Gelande wieder begehbar wurde. Dieser Fall ist ein typisches Beispiel fur den 
nicht standortgerechten Anbau, auf den der Pflanzenschutz leider zu wenig 
EinfluB hat. 

y) Kr agen f iiu le an MM 104

In einer groBeren Apfelanlage, in der versuchsweise seit 1962 die neueren MM
Unterlagen verwendet werden, traten an MM 104 in starkem Maile Erscheinungen 
auf, die den Verdacht auf Kr a g e  n f a  u 1 e (Phytophthora cactorum) weckten. 
Das war insofern unerwartet, als diese Unterlage nicht.zuletzt wegen ihrerWider
standsfahigkeit gegenilber Bodenpilzen hervorgehoben wurde. Die Unter
suchungen des Pflanzenschutzamtes im Herbst dieses Jahres ergaben an MM 104 
eindeutig Befall durch Phytophthora cactorum. In der Anlage waren z. B. von der 
Sorte ,James Grieve' 50 '°/o der Baume auf MM 104 erkrankt. Inzwischen liegen 
auch Untersuchungen aus Holland vor, die das bestatigen. ( W. S c h i c k). 

o) Gn o m on i a  r ub i  an Br o mbee ren

Neben dem bekannten Erreger des Zweig- und Rutensterbens bei Brombeeren 
R h a b d o s p o r a r a m e a l i s wurde erstmals im Rheinland (Dinslaken) auch 
G n o  m on i a r ub i gefunden. Der Askomyzet, der bisher nur in Silddeutschland 
(Stuttgart) beobachtet wurde, konnte einwandfrei aus den erkrankten Rinden
partien isoliert werden. ( L. Ki e w n i c k ). 

dd) W e i n  b a u

Kr ankhe i ten un d S c hiid l in ge de r Reben 

Wie in den vergangenen Jahren, so trat auch im Herbst 1969 die Stielfaule an 
Trauben, hervorgerufen durch Bot r y t i s  c in e  re a, stark auf. Die etwas 
frilher reif werdende Sorte ,Muller Thurgau' war am meisten betroffen. Dieser 
Botrytis-Befall zwang die Winzer zu einer vorzeitigen Lese, um - unter Verzicht 
auf Qualitiit - eine noch befriedigende Ernte zu haben. 
Im Berichtsjahre konnte erstmals im Weinbaugebiet Siebengebirge auch der 
Erreger der S c h w a r z f 1 e c k e n k r a n k h e i t Phomopsis viticola an Holz und 
Bliittern von ,Milller-Thurgau'-Reben gefunden werden. Eine andere Art von 
Blattflecken, die Ahnlichkeit mit denen durch Phomopsis hervorgerufenen hatte, 
wurde durch den Pilz Di p I o d i  a v it i c o l a (Fungi imperfecti - Sphaeropsi
dales) verursacht. Ein wirtschaftlicher Schaden trat dadurch nicht ein. 
Die Infektionen durch den E c h t e n  M e  h 1 t a u  (Un cin ula necator) und den 
F a 1 s c h e n  M e  h 1 t a u  (Plasmopara viticola) hielten sich in Grenzen. Gegen den 
S a u  e r  w u r m (vornehmlich Clysia ambiguella) muBten jedoch MaBnahmen 
ergriffen werden; er war in den letzten Jahren im Weinbaugebiet kaum mehr 
gefunden worden. ( L. Ki e w n i c k). 

ee) Z i e r  p f 1 a n  z e n  b a u

a) Z w e r g f il j3 l e r an C h r y s an t h e m  en

Zurn erstenmal konnten im Gebiet Nordrhein im Winter 1968/69 groBere Schiiden, 
hervorgerufen durch Z w e r g  f ii B 1 e r ,  beobachtet werden. Schiiden entstanden 
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bier bei ausgepflanzten Cbrysantbemen. Die Pflanzen blieben im Wachstum stark 
zuriick und bekamen ein fablgriines bis gelbes Laub. Das Wurzelwerk war stark 
zerstort. Als die nicht bzw. die wenig befallenen Pflanzen bereits Knospen an
gesetzt batten, batten die befallenen Pflanzen gerade eine Rohe von 20 bis 30 cm 
erreicht. Eine Bebandlung mit Temik 10 G (5 g/m2) blieb erfolglos. Erfolge 
konnten dagegen erzielt werden durch Angieflen der Priiparate Dimefox 0,25 0/o, 
Nemafos 0,2 '-0/o, Multanin fliissig 3 0,05 % und Unden fliissig 0,2 '-0/o. Die Aufwand
menge betrug 5 l/m2

• Den Priiparaten wurden jeweils 0,05 °/o Netzmittel zugesetzt. 

/3) As co c h y ta an C h r y s anthem en 

Im Berichtsjabr trat die As co c h y ta - K r a n k  he it im Gegensatz zum Vor
jahre viel biiufiger auf. Wie bereits 1963 experimentell nacbgewiesen, konnte die 
weitere Ausbreitung des Befalls durch Behandlung mit Delan fliissig, 0,20/oig, 
aufgehalten werden. Bei bereits vorhandenem Befall konnte durch mehrere 
Spritzungen, die im Abstand von 8 Tagen erfolgten, die Krankheit im Bestand 
getilgt werden. 

y) Bekiimpfung v on T r auer milckenlar ven

Zur Bekiimpfung von T r a u  e r m ii c k  e n  larven hat sich in der Praxis das 
Priiparat Birlane Granulat (3 g/m2) bei Cyclamen, Poinsettien und Eriken gut 
bewiihrt. Es wurden keine phytotoxischen Schiiden beobachtet. 

15) Pythi um-Bekiimpfung an A nthur i en

Durch Einsatz von Dexon Bayer, 0,04 °/o, in Praxisbetrieben konnten sehr gute 
Erfolge gegen Py t hi um s p l en d en s bei Anthurium scherzerianum erzielt 
werden. Diese Bekiimpfungsmaflnahme hat sich im hiesigen Gebie.t in kurzer Zeit 
durchgesetzt. Wesentlich erscheint, dafl die lange Wirkungsdauer des Priiparates 
beriicksichtigt werden mufl. Die Behandlung darf friihestens nach 3 bis 4 Monaten 
wiederholt werden. Ahnlich gute Ergebnisse mit Dexon konnten auch bei 
Chrysanthemen und Poinsettien erzielt werden. ( A. M e  Id e r ). 

c) B e s on d er e s A u  ft r e t en v er s c hi e d e n e r Pi l z  k r an k  h e it en

G e o t r i c hum c an did um, ein Pilz, der bisher an Birnenfriichten als 
Erreger einer Sauerfiiule aufgetreten war, konnte erstmals auch von ausge
pflanzten Tulpen isoliert werden. Die Tulpenzwiebeln trieben nicht aus, die 
Zwiebelschuppen waren glasig, weich und gummiartig, an den iiufleren Seiten 
braun verfiirbt. Auffallend und typisch fur das Vorkommen des Pilzes war der 
Geruch nach Essigsiiure. Nach liingerem Liegenlassen der Tulpenzwiebeln in der 
feuchten Kammer entwickelte der Pilz eine weifle, schleimige Schicht, was zur 
Weichfiiule fiihrte. Die Ausfiille waren wirtschaftlich nicht bedeutungsvoll 
(s. Abb. 24). 

Ausfiille von 20 ti/o verursachte in einem Betrieb der Pilz Sc l e r o t i um p e r n i -
c i o s um an Tulpen. Der Erreger konnte leicht an den etwa 1 mm groflen 
schwarzen Sklerotien, die an Bli:ittern, hier besonders am Blattgrund, gebildet 
wurden, erkannt werden. Die Pflanzen welkten und starben ab. 

Im Berichtsjahre mehrten sich die Falle, bei denen Eup horbia fulgens <lurch die 
B r a u n e  W u r z  e 1 fa u 1 e (Thielavi opsis basicola) geschi:idigt wurden. Pflanzen 
blieben im Wuchs zuriick, und die Blatter wurden gelb; bei starkem Befall starben 
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Abb. 24. Tulpenzwiebeln, befallen mit dem Pilz Geo trichum candidum. 
(Phot. Irene Ziegler.) 

die Pflanzen ab. Der Schaden wurde dort besonders deutlich, wo Jungpflanzen in 
sterilisierte Erde gepflanzt wurden und die Bodentemperatur zu niedrig war. 

Interessant war ein - in unserm Gebiete noch nicht beobachteter - Befall von 
Edelnelken mit dem B a  rt n e 1 k e n  r o s t (Puccinia arenariae). Die Sporenlager 
des Pilzes waren allerdings nur auf den Kelchbliittern gebildet worden. Es war 
einwandfrei nachzuweisen, daB die Infektionsquelle ein benachbarter Bartnelken
bestand war. Die Infektion nahm keine gri:iBeren AusrnaBe an. 

G l o  m er e  l l a  c in g u l a  t a  (stat. conid.: Colletotrichum gloeosp orioides) trat 
in einer Vielzahl von Erikenbetrieben des Niederrheins auf. Dabei konnte ver
folgt werden, daB die Verseuchung, die sich innerhalb der letzten zwei bis drei 
Jahre ausgebreitet hatte, von einem einzigen Jungpflanzenbetrieb ausging. 
Typisch fur den Befall mit Glo merella an Erica gracilis ist das Absterben von 
Zweigspitzen und Astpartien, wobei meistens Wunden, die beim Stutzen ent
stehen, die Eintrittspforte bilden. Im Herbst 1969 wurde nun ein anderes Schad
bild an Erikenjungpflanzen beobachtet: Auffallend an Pflanzen, an denen eine 
Infektion auftritt, sind welkende Triebe, die sich spiiter ri:itlichbraun farben. Die 
ganze Pflanze kann absterben. An den unteren Stengelteilen bilden sich charakte
ristische langgeschniibelte Perithezien, an deren Spitze sich meist ein Sporen
tri:ipfchen (weiB) befindet. Der Pilz wurde vorliiufig C er a  to c y st is zugeordnet. 
Ceratocystis-Arten sind Welkeerreger bei Ulme, Eiche, Erle, Kiefer u. a. sowie bei 
tropischen Pflanzen, wie Kaffee, Tee, Piment und Bataten. Uber die Bedeutung 
des Pilzes ki:innen noch keine Angaben gemacht werden, da Versuche zur 
Infektiositiit noch nicht abgeschlossen sind. ( L. K i e  w n i c k ). 

ff) Fo r s t

Kr a nkh e i t e n  und Sc hiidl i ng e  van be so nder er Bedeutung 

Schon Ende Dezember 1968 wurde an einzelnen Stellen beobachtet, daB sich die 
Fi c h t  e n  r i:i h r e n  1 a u  s an Picea pungens sowie Kreuzungen aus Picea 
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sitchensis und P. omorica zu vermehren begann. Im Januar 1969 wurden darauf
hin umfangreiche Kontrollen durchgefiihrt und dabei festgestellt, daB der 
Schadling vornehmlich in Garten und Parkanlagen der Niederungsgebiete 
nesterweise starker vertreten und in ziigiger Vermehrung begriffen war. Nach 
Einbruch der Kaltewelle mit starken Nachtfrosten Mitte Februar wurden erneute 
Kontrollen durchgeftihrt, die ergaben, .dafl an den festgelegten Beobachtungs
stellen die Junglause vollstandig und die Altlause zum allergroflten Teil ab
gestorben waren. Spater lieflen sich nur noch an sehr geschiitzten Stellen, so z. B. 
innerhalb der Stadtgebiete und an anderen, gegen Luftbewegung besonders 
abgeschirmten Orten hier und da Lausekolonien an Fichten feststellen. Diese 
Beobachtungen ermoglichten, die von B. 0 h n e s o  r g e fur Norddeutschland 
festgestellten Beziehungen zwischen Rohrenlausauftreten und Wetterverlauf von 
Dezember bis Marz auf ihre Giiltigkeit auch fur das hiesige Gebiet zu iiberpriifen. 
Dabei konnte festgestellt werden, daB der Monat Dezember 1968 in den beiden 
ersten Dekaden zwar Frostwitterung gebracht hatte, die jedoch an den fraglichen 
Orten in 2 m Rohe den kritischen Wert von - 14° C niemals, ja zumeist auch 
nicht einmal - 10° C, unterschritten hatte. Die hohe Durchschnittstemperatur im 
Januar 1969 bot sehr giinstige Vermehrungsbedingungen. Erst Mitte Februar 
sanken an den Kontrollorten die Temperaturen bis zu - 18° C ah. Damit hatten 
sich im wesentlichen die Untersuchungen von Ohnesorge auch fur das hiesige 
Gebiet bestatigt. 

Der im Marz noch einmal angestiegene W i Id v e r b  i B in Kulturen war be
sonders an solchen Pflanzen festzustellen, die nicht oder durch Anstrich mit den 
sog. ,,Hausmitteln" (Mischungen aus Malerkalk und Petroleum, Haftmitteln, 
Jauche, Kuhmist, Leino! u. dgl.) geschiitzt wurden. Gegeniiber den von der 
chemischen Industrie angebotenen Mitteln besitzen die Hausmittel eine wesentlich 
kiirzere Wirkungsdauer. Dies ist ein weiteres Beispiel dafur, daB die Anwendung 
nicht anerkannter bzw. zugelassener Praparate ein erhohtes Risiko mit sich 
bringt. 

In schwachwiichsigen Kiefernstangen- und Kiefernbaumholzern des rechts
rheinischen Kreises Rees-Dinslaken hat der W a 1 d g a r t  n er befall wieder 
deutlich zugenommen. Die primare Ursache dieses Befalls ist sehr wahrscheinlich 
das feuchte atlantische Klima, das dieser Holzart wenig zusagt. Ortsweise wirken 
dazu noch Immissionen schadigend auf die Bestande ein. In anderen Gebieten 
war ein verstarktes Waldgartnerauftreten dort zu beobachten, wo ungeschaltes 
Kieferngrubenholz oder Kiefernspanholz nicht rechtzeitig aus dem Walde 
abgefahren wurde. 

Innerhalb der Stadtgebiete von Koln und Diisseldorf waren an Straflenbaumen, 
vor allem an Platanen, Linden und teilweise auch an Roflkastanien BI a t  t.
b r a u  n u n  g e n  und vielfach starker BI a t  t f a  11 zu beobachten, der stellen
weise zur volligen Entlaubung fiihrte. Sehr wahrscheinlich liegt hier ein 
Ursachenkomplex vor. Die langs der Straflen und Straflenbahngleise stehenden 
Baume sind zweifelsohne einer hohen ,,Grundbelastung" ausgesetzt, die durch 
wechselnde Bodeneigenschaft (z. T. Triimmerschutt in der Wurzelzone), Ab
deckung des Wurzelraumes (Teerdecken, Biirgersteigplatten), Beschadigungen am 
Stamm und vielleicht auch durch den ,,Autosmog" hervorgerufen wird. Unter 
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solchen Verhaltnissen bedarf es nur noch relativ geringer zusatzlicher Belastun
gen, um pli:itzlich Schaden hervorzurufen. Als solche ki:innen die obengenannten 
Schadlinge, vor allem aber der Wetterumschlag, gewirkt haben, der Anfang Juni 
1969 eintrat und nach bis dahin feuchtkilhler Witterung einen Umschlag zu 
trockenem, heiBem und strahlungsintensivem Wetter brachte. 
Das E r  d m a  u s  auftreten war unterschiedlich, wie man es beim Ansteigen der 
Population im zweiten Jahre nach der letzten Massenvermehrung haufig be
obachten kann. Der meist warmtrockene Sommer hat sich zweifelsohne auf die 
Vermehrung gilnstig ausgewirkt. So ergaben die Kontrollfange in den 
Niederungsgebieten des Mittelrheines, besonders an der Ki:ilner Bucht, Fang
ergebnisse, die die kritische Zahl 10 (je 100 Fallen und Nacht) ilberschritten. Im 
Raume Krefeld - Mi:inchengladbach - Dilsseldorf schien der Besatz dagegen 
niedriger zu liegen. Hier erreichten die Fangergebnisse die kritische Grenze nicht. 
Auflergewi:ihnlich hohe Fangergebnisse wurden - wiederum im Mittelrhein
gebiet - bei den R i:i t e 1 m a  u s  kontrollen mit Prozenten zwischen 14 bis 20 
erzielt. Da die kritische Grenze hier bei etwa 5 '0/o liegt, muB mit filhlbaren 
Schaden an jungen Laubholzpflanzen und an Nadelmischholzarten gerechnet 
werden, wenn nicht rechtzeitig Bekampfungsmaflnahmen vorgenommen werden. 

( R. W a c h e n d  o r f  f ). 

Im Frilhsommer wurden Platanen beobachtet, deren Knospen nicht ausgetrieben 
waren. In allen Fallen konnte aus den geschadigten Knospen und dem an
grenzenden Holz der Pilz G l o e o s p o r i um n e r v is e q u um (hi:ihere :F'rucht
form: G no m on i a v en et a) isoliert werden. Interessant war, daB an diesem 
Material die sonst selten gebildeten Konidien und Konidientrager des Pilzes 
gefunden wurden, wahrend die Lager (Acervuli) nur auf den Blattern erschienen. 
Zweifellos ist dieses gefahrliche Zweigsterben auf die betrachtlichen Gloeo
sporium-Infektionen des Vorjahres zurilckzufilhren. Bekampfungsmaflnahmen 
waren wegen der Hi:ihe der Baume nicht mi:iglich. 
An Eichenblattern traten in gri:iflerem Umfange Schaden <lurch Gloe o s po r i um

um brine l l um auf. Die Baume zeigten schon im Sommer gel be Blatter, die 
bald braun wurden und abstarben. ( L. K i e  w n i c k ). 

gg) G e r a t e t e c h n i k 
Mit Hilfe des von der Fa. Gehr. Holder, Metzingen, erworbenen Spritzprilfstandes 
,,Dositest" (s. Abb. 25) hat das Pflanzenschutzamt seit Frilhjahr 1969 ilber 500 
Feldspritzgerate auf die Gleichmafligkeit ihrer Brilheverteilung getestet. Diese 
freiwillige und mit einer Gebilhr von 15,- DM belegte Uberprilfung von Spritzen 
sowohl aus gewerblichen, als auch aus privaten landwirtschaftlichen Betrieben, 
erbrachte als Ergebnis, daB nicht weniger als 57 '0/o der Gerate den Anforderungen, 
die an die Gilte der Brilheverteilung gestellt werden milssen, nicht entsprachen 
und daB ilberhaupt nur 22 '0/o der vorgestellten Spritzen vi:illig in Ordnung waren. 
Bei Abstellung der Beanstandungen besteht gute Aussicht, daB die meisten 
Spritzen in Zukunft zufriedenstellende Arbeit werden leisten ki:innen. Das 
Ergebnis der bisherigen Uberprilfungen macht aber deutlich, wie dringend ni:itig 
die Fortfilhrung der Aktion ist, um die von den etwa 5000 Feldspritzen im Rhein
land jahrlich geleistete Arbeit wenigstens in technischer Hinsicht zu gri:iflerer 
Sicherheit zu filhren. ( W. L e m  k e ). 
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Abb. 25. Transportabler Priifstand ,,Dositest". Die Briiheverteilung des gepriiften 
Gerates war gleichmal3ig. (Phot. Wilhelm Lemke.) 

b) Versuche

aa) La n d  w i r t  s c h a f t

Pflanzenschutzversuche der Landwirtschaftsschulen 

In 49 von Landwirtschaftsschulen auf Veranlassung des Pflanzenschutzamtes 
angelegten Unkrautbekampfungsversuchen in Getreide, Ackerbohnen und 
Zuckerrilben wurde neben der Wirksamkeit der Praparate auf das Unkraut auch 
deren EinfluB auf die Kulturpflanzen untersucht. 

Die Versuche gliedern sich wie folgt: 

7 Versuche in Wintergerste zur Bekampfung von Ackerfuchsschwanz 

7 Versuche in Winterroggen zur Bekampfung von Ackerfuchsschwanz 

9 Versuche in Winterweizen zur Bekampfung von Ackerfuchsschwanz 

8 Versuche in Winterweizen zur Bekampfung von zweikeimblattrigen Unkrautern 

5 Versuche in Winterroggen zur Bekampfung von zweikeimblattrigen Unkrautern 
in Verbindung mit Cycocelbehandlung 

I Versuch in Sommergerste zur Bekampfung von Flughafer 

2 Versuche in Ackerbohnen zur Bekampfung von Unkrautern 

10 Versuche in Zuckerriiben zur Bekampfung von 
ein- und zweikeimblattrigen Unkrautern 

Samtliche Versuche wurden im Pflanzenschutzamt nach der Varianzanalyse ver

rechnet und ausgewertet. 
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Die Hauptergebnisse dieser Versuche sind folgende: 

Ackerfuchsschwanzbekiimpfung in Getreide 

Zur Ackerfuchsschwanzbekampfung in Wintergerste und Winterroggen ist die 
Herbstbehandlung vorzuziehen, wahrend in Winterweizen, sofern er nicht sehr 
frilh gesat ist, der Frilhjahrseinsatz der Praparate erfolgversprechend ist. In 
Wintergerste und Winterroggen zeigte Triallate (Avadex BW) erneut eine gute 
Wirkung gegen Ackerfuchsschwanz. In Winterroggen wurde in einem Versuch 
eine Verminderung der Keimpflanzenzahl um 18 °/o gemessen, die jedoch den 
Ertrag nicht negativ beeinfluflte. Allerdings mufl den nach der Saat ohne Ein
arbeitung auszubringenden Bodenherbiziden, die neben den grasartigen noch eine 
grofle Anzahl zweikeimblattriger Unkrauter bekampfen, der Vorzug gegeben 
werden. Von diesen zeigte das Triazinpraparat Igran 50 eine gute Ungras- und 
Unkrautwirkung bei eindeutig positiver Ertragstendenz. Bei dem Harnstoff
derivat Aresin waren die Ertragsergebnisse nicht ganz so gut zu beurteilen. 'Ober 
die Praparate Tribunil und Basanor laflt sich nach einjahrigen Versuchen noch 
keine klare Aussage machen. Cotoran hat sich jedoch in Wintergerste wie auch in 
Winterweizen nicht bewahrt. In Winterweizen wurde das Triazinpraparat 
Gesaran am besten beurteilt. 

Bekiimpfung zweikeimbliittriger Unkriiuter in Getreide 

Bei starker Verunkrautung mit K a m i  11 e war die beste Wirkung auf dieses 
Unkraut wie auch die beste Breitenwirkung bei Ioxynil, Ioxynil + 2,4-DP, 
Flurenol + MCP A + Ioxynil, Kamille Korn bi wie auch bei Tribunil und Eptapur 
KV zu verzeichnen. Die Wirksamkeit der beiden letztgenannten Praparate gegen 
W i n d  h a  1 m wurde bestatigt, doch zeigen die Ertragsergebnisse eines Versuches, 
dafl die Anwendung von Eptapur KV nicht risikolos ist. 2,4-D und Dicamba + 
MCP A konnten in ihrer Wirkung auf Kamille nicht befriedigen. 

Unkrautbekiimpfung in Zuckerrilben 

Die Wirkurig auf grasartige Unkrauter war sowohl <lurch Avadex als auch <lurch 
NaTA als gut zu bezeichnen, wobei die Aufwandmengen von 2,51 Avadex als 
auch von 8 kg NaTA je ha vollig ausreichten. Es konnte festgestellt werden, dafl 
3,51 Avadex sowie die 10 oder 8 kg NaTA je ha zu einer Verminderung der Keim
pflanzenzahlen filhren konnen, was sich bei den in den meisten Versuchen gewahl
ten geringen Ablageweiten nach dem Vereinzeln jedoch nicht mehr auswirkte. Die 
Wirkung auf zweikeimblattrige Unkrauter <lurch Pyramin war ebenfalls als gut 
zu bezeichnen. Im Gegensatz dazu konnte Betanal nicht in allen Fallen be
friedigen. Darilber hinaus kam es nach Betanalspritzungen, die zwischen dem 12. 
und 15. Mai durchgefilhrt wurden, bei dem in diesem Zeitraum herrschenden sehr 
sonnenreichen, warmen Wetter zu Verbrennungserscheinungen und negativen 
Wachstumsbeeinflussungen bei den jungen Rilbenpflanzen. Unter den Witterungs
verhaltnissen von 1969 haben sich diese Beeinflussungen nicht auf den Ertrag 
ausgewirkt. Damit erwies ·sich erneut, dafl Betanal nicht als Ersatz fur Pyramin, 
sondern als Erganzung dazu bei erneuter Verunkrautung angewendet werden 
soll. ( E. G r  i g o ). 

Bekiimpfung von Getreidemehl tau und Schiidlingen 

Die Anwendung von Tridemorph (Calixin) zur M e  h 1 t a  u bekampfung in 
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Sommergerste erwies sich sowohl in Versuchen wie in einigen praktischen Ein
satzen als sehr erfolgreich und allen anderen, dem gleichen Zweck dienenden 
Praparaten als eindeutig ilberlegen. 
Ein Versuch zur Feststellung des Erfolges einer B 1 a t  t 1 a u  s bekampfung an 
Weizen mit Demeton-S-methyl brachte kein aussagekraftiges Ergebnis, da einmal 
der Blattlausbesatz je Ahre nur bei 11 Stuck lag und andererseits starker 
W e i  z e n  g a 11 m il c k  e n  - und Th rips - Befall zusatzliche Beeintrachtigung 
des Ertrages als sicher erscheinen IieB. Die Ertragssteigerung um 10,6 °/o im 
behandelten Versuchsteil (Spritzung am 1.7.1969) deckte sich interessanterweise 
vollig mit dem Ergebnis einer praktischen W e i  z en g a 11 m tick e n  bekamp
fung mit Omethoat-Methyl-Parathion (Spritzung am 21. 6. 1969), bei der der 
behandelte Feldteil eine Ertragserhohung von 10,8 °/o aufwies. Demgegenilber 
erbrachte eine Versuchsspritzung mit Demeton-S-methyl am 4. 7. 1969 gegen 
Blattlause an Weizen nur einen Mehrertrag von 2,3 <.J/o gegenilber der Kontrolle. 
Der Vermutung, daB rechtzeitige SchadlingsbekampfungsmaBnahmen am reifen
den Getreide doch wirtschaftlich filhlbare ErtragseinbuBen verhindern konnen, 
muB mit Hilfe von Versuchen in den nachsten Jahren unbedingt nachgegangen 
werden, da mit einer weiteren Ausdehnung der Getreideanbauflache zu rechnen 
ist. 
Der sporadisch ungewohnlich starke We i z e n  g a 11 m il c k  e n  flug um den 11. 6. 
filhrte im betroffenen Gebiet zum Einsatz von organischen Phosphorinsektiziden. 
Die Erfolgskontrolle wurde durch den auf die Kornausbildung des Weizens ein
wirkenden ,,Hitzeschlag" (s. ,,Dberblick", S. 249) praktisch unmoglich gemacht, 
jedoch konnte eindeutig nachgewiesen werden, daB Spritzungen nach erfolgter 
Eiablage unwirtschaftlich und damit zwecklos sind. In Weizenbestanden mit 
einem Durchschnittsbesatz von 116,5 Larven je Ahre ergab sich nur ein Ab
totungserfolg zwischen 55,4 und 56,8 °/o. 
Die Notwendigkeit von BekampfungsmaBnahmen und der richtige Bekampfungs
termin kann auch in Zukunft nur durch abendliche Beobachtung des Gallmilcken
fluges bzw. der Eiablage· an jedem einzelnen Weizenfeld ermittelt werden. Der 
Warndienst kann den Zeitpunkt des beginnenden Gallmilckenfluges angeben. 

( R. J a co b - H a u  p t ). 

bb) G e m  il s e b a u  
Neues Fun giz id gegen Echten Mehlta u a n  Gurken 

Zur Bekampfung des E c h t e n  M e  h 1 t a u  e s standen bisher nur die arbeits
aufwendigen Spritzmittel zur Verfilgung, die, besonders bei hohem Infektions
druck, wochentlich oder 14tagig eingesetzt werden muBten. Eine Arbeitserleichte
rung verspricht hier das neue systemische Fungizid ,,Gurkenmehltaumittel 
PP 675" (Dimethirimol), welches nicht wie ilblich gespritzt, sondern an den 
Wurzelhals der Gurken gegossen wird. In mehreren Gewachshausversuchen der 
letzten Jahre stand dieses neue Mittel im Vergleich zu Karathane (Dinocab) und 
Morestan (Chinomethionat). Behandelt wurde, nachdem sich die ersten Krank- . 
heitssymptome an den Schlangengurken zeigten. Im ersten Test muBten zwei 
Morestanspritzungen durchgefilhrt werden, um die Gurkenpflanzen vor einem 
weiteren Umsichgreifen des Mehltaubefalls zu schiltzen, wahrend eine Behand
lung mit Gurkenmehltaumittel PP 675 genilgte, um den gleichen Effekt zu 
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erzielen. Ahnlich waren die Ergebnisse im zweiten Versuch, in dem Karathane 
als Vergleichsmittel zur Verfiigung stand. Hierbei waren ebenfalls zwei Spritzun
gen mit Karathane erforderlich, um den Erfolg einer Behandlung mit Gurken
mehltaumittel PP 675 zu erhalten. In einer dritten Priifung sollte lediglich die 
Wirkungsdauer von PP 675 getestet werden. Dabei ergab sich, daB etwa 10 
Wochen nach der letzten Behandlung nur leichte Krankheitssymptome an den 
Gurken festgestellt wurden, wahrend die unbehandelten Pflanzen unter starkem 
Befall litten. Von der biologischen Wirkung her kann das neue, unter Nr. 6237 
vorlaufig zugelassene Praparat nach den bisherigen Erfahrungen gegen Echten 
Mehltau an Gurken eingesetzt werden. Der Hersteller empfiehlt auf Grund 
seiner toxikologischen und riickstandsanalytischen Daten eine Wartezeit von 
0 Tagen. Eine amtliche Empfehlung kann jedoch erst ausgesprochen werden, 
wenn alle Empfehlungsunterlagen amtlicherseits bestiitigt sind. 

( H. S c h u m  a c h e r ). 

cc) O b s t  b a u
<X) In t e gr i er t er Pflanz en s c hut z

im rhein ischen Apfelanbau 

In Fortfiihrung der Versuche aus den Jahren 1967 und 1968, iiber die im ,,Er
werbsobstbau" 11. 1969, 88-99, berichtet wurde, ging es im Berichtsjahre u. a. 
um die immer gefahrlicher werdenden Schalenwickler. Neben Ado x op h yes 

r et i cul an a kommen ziemlich haufig auch Arten der Gattungen A r c hips 

und Pan d em is vor. Ihr Populationsverlauf wurde mittels Lichtfallen (Falter
flug), visueller Kontrolle (Eiablage und Schlup£) und Klopfmethode (Raupen) 
iiberwacht. Gleichzeitig haben Versuche zur Bekampfung mit Bacillus -
t h u ring i en sis - Priiparaten im Vergleich zu chemisch-synthetischen Insekti
ziden begonnen. Das erschien schon deshalb wichtig, weil die Wirkung der 
iiblichen Insektizide zu wilnschen iibrig lieB. Die Bakterienpriiparate sind weder 
besser noch schlechter, schonen aber die Niitzlinge, was am Ende doch einen 
Vorteil gegeniiber den anderen Insektiziden bringt; z. B. war der Parasitierungs
grad der S c h a I e n  w i c k  I er raupen dart auffallend hoch, wo die Anwendung 
der rein chemischen Insektizide entsprechend eingeschriinkt wurde. Diese Unter
suchungen, die vielleicht zur Losung des Schalenwicklerproblems beitragen 
konnen, werden fortgesetzt. In 20 Erwerbsanlagen am Niederrhein ist versuchs
weise die iiberwachte Bekiimpfung praktiziert warden. In erster Linie ging es 
dabei um die Auswertung regelmiiBiger Klopfproben vom Austrieb bis zur Nach
bliitezeit. Die Einsparung an Insektiziden auf Grund der individuellen Uber
wachung war beachtlich. ( W. S c h i c k  und A. F e i t  e r ). 

{J) Apfel me h l tau be k ii m p fun g: S p r it z en ode r S p r il hen? 

Seit vielen Jahren herrscht in weiten Kreisen der Praxis noch immer Unklarheit 
dariiber, ob der A p f e Im e h  It a u  besser im Spritzverfahren oder besser im 
Spriihverfahren zu bekiimpfen ist. Die Erfahrungen waren von Anlage zu Anlage 
unterschiedlich. Zur Kliirung dieser Frage, bei der nicht nur wirtschaftliche Uber
legungen eine Rolle spielen, wurde in der Obstbauversuchsanstalt Auweiler ein 
Versuch mit folgenden Briiheaufwandmengen angelegt: Spritzen (1800 I/ha) und 
2-, 3-, 5- und lOfach spriihen. In jeder Parzelle standen 183 Biiume mit den Sorten 
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,Jonathan', ,Cox', ,Klarapfel' und ,Goldparmane'. Das Gerat, ein Aufsattel-Wirbel
molekulator AX 630 rnit 12 Duro-Dralldi.isen mit auswechselbaren Diisenplattchen, 
hatte die Fa. C. Platz GmbH zur Verfiigung gestellt. Die technische Einstellung 
(Ausliterung, Dosierung, Fahrgeschwindigkeit usw.) wurde exakt ermittelt und 
wahrend der Versuchsdauer standig iiberwacht. Die Auswertung erfolgte nach 
den in der amtlichen Mittelpriifung iiblichen Verfahren. Vom 21. 4. bis 8. 8. 1969 
wurde alle 10 Tage gespritzt, und zwar mit den Wirkstoffen Binapacryl, Chino
methionat und Dinocap im Wechsel. Es ging dabei nicht um das Mittel, sondern 
nur um die Frage: spritzen oder spri.ihen? Das Resultat dieses Versuches spricht 
eindeutig zugunsten des hohen Bri.iheaufwandes. Der Befallsindex hat in der 
gespritzten Parzelle seinen niedrigsten Wert und steigt kontinuierlich mit ab
nehrnendem Briiheaufwand. Das gleiche Bild vermittelt der Grad der Frucht
berostung. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Parzellen sind am Ende des 
Versuches zwar nicht so groB, daB man von einem MiBerfolg beim Spri.ihen rnit 
sinkendern Bri.iheaufwand sprechen kann, doch die beste Mehltauwirkung wurde 
zweifellos in der gespritzten Parzelle erzielt. 

( W. S c h i c k ,  W. L e rn k e und H. S c h a m  b a c h ). 

y) Herbizide im Obstbau

Aufstellung der ausgebrachten Mittel:

Mittel 
Aufwandmenge Mittelkosten 

kg/ha jehainDM 

Casoron G 120 726,-

Prefix 120 726,-

Gramoxone 5 189,25 

bei dreimaliger Anwendung 567,75 

Domatol Spezial 15 500,25 

Domatol 10 478,-

Ustinex PA 10 478,-

Gramoxone 3) 336,05 

+ Simazin 5) 

Ustinex Spezial 10 333,50 

Semparol 10 333,50 

Ustinex GL 10 324,-

Gesaprim 10 321,-

Domatol Plus 10 274,-

Gesatop Granulat 60 243,-

Gesatop 5 222,50 

Auf Wunsch der Berater wurde, vor allem zu Demonstrationszwecken, ein 
gri:iBerer Versuch zur Unkrautbekampfung unter Kernobst mit 14 verschiedenen 
Mitteln angelegt. Versuchsdaten: lOjahrige Apfelanlage, Sorte ,Cox Orangen 
Renette' auf den Unterlagen EM IX und IV. Pflanzabstande 6 X 6 m. GroBe der 
Versuchsparzellen 20 X 1,50 m = 30 rn2

• Je Mittel 4 Parzellen, insgesamt (einschl. 
Unbehandelt) also 60 Parzellen. Boden: Li:iBlehm mit Tonuntergrund. Die Spritz-
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mittel wurden mit einem Parzellenspritzgeriit, die Granulate mit einer Streudose 
ausgebracht. Wasseraufwandmenge: 1000 1/ha. Anwendung: Am 3. 4. 1969 Mittel 
gegen auflaufende Unkriiuter bzw. bei Vegetationsbeginn, am 30. 4. 1969 alle 
ubrigen Mittel. Als Leitunkriiuter wurden ermittelt: H a h n e  n f u 13, A m p  f e r ,
Q u e c k  e und D i s  t e 1 n. Dazu kommen stellenweise stiirkere Ansammlungen 
von 6 1 d i s t e 1 n , P f e i 1 k r e s s e , L i:i w e n z a h n , Z i e s t , e i n j ii h r i g e n 
G r ii s e r n und M i n z e. 

Auf weitere Einzelheiten soll hier nicht eingegangen werden. Sie sind einer 
speziellen Veri:iffentlichung vorbehalten. Am besten haben abgeschnitten hin
sichtlich Unkrautvernichtung und Wirkungsdauer: Domatol Spezial und Ustinex 
Spezial, gefolgt von Domatol Plus, Ustinex PA und GL, Domatol und Semparol. 
Die ilbrigen Priiparate fallen in der Wirkung stark ab. 

( W. S c h i c k., W. L e m k e  und H. S c  h a m  b a c h ). 

dd) W e i n  b a u

Versuche zur Unkrautbekiimpfung in Ertragsanlagen vom 4. Standjahre an zeigten, 
daB bei dem starken Auftreten von W i n d  e n  (Ca ly stegia sepium und Convol
vulus arvensis), A c k e r  d i s  t e 1 (Cirsium arvense ), S t u m p f  b 1 ii t t r i g  e m  
A m p  f e r  (Rumex obtusifolius) und K n  i:i t e r  i c h arten (vor allem Polygonum 
la pa thifolium), die durch die wiederholte Anwendung von Herbiziden mit an
haltender Wirkung (z. B. Simazin- oder Atrazinanteilen) selektiert worden waren, 
Ustinex Spezial guten Erfolg bringt. Das Mittel, bestehend aus Diuron, MCPA
Salz und Amitrol, konnte, mit 10 kg/ha in 1000 1 Wasser ausgebracht, die hart
niickigen Unkriiuter wirksam unterdrilcken. Die Wirkung gegen die Kni:iterich
arten war allerdings nicht immer befriedigend und nicht von Dauer. 

( L. K i e  w n i c k ). 

ee) Zie r p f l a n  z e n  b a u

a) A n w e n  dun g v o n s y s t e m  i s  c h e n In s e k t i z i d e n

Der Einsatz von systemischen Insektiziden hat durch das Priiparat Temik 10 G 
betriichtlich an Bedeutung gewonnen. Da bis jetzt fur Temik nur eine Zulassung 
in Beetkulturen vor liegt und damit die Anwendung bei Topfpflanzen aus
geschlossen ist, wurde nach einem Insektizid mit gleich guter systemischer 
Wirkung gesucht, das bei Topfpflanzen angewendet werden kann. Es ergab sich, 
daB durch eine Behandlung mit Metasystox, 0,1()/oig, im GieBverfahren aus
gebracht, die nach 30 Tagen wiederholt werden muB, ein besserer Erfolg in bezug 
auf Dauerwirkung gegen My z u s  per s ic a e an Cinerarien erreicht wurde, als 
durch eine mehrmalige Behandlung mit Temik 10 G (5 g/m2). Die Mittelkosten 
je m2 betrugen bei der Metasystoxbehandlung nur 78 °/o der Temikbehandlung. 

/J) Te chn ik der R o s e n m e hlt a ub e kiimpf ung 

Um zu prilfen, ob es mit einer Kolbenrilckenspritze, Dralldilse, Druck etwa 3 atil, 
mit einer Aufwandmenge von 26 1/100 m2 bei Rosen, Pflanzenhi:ihe etwa 60 cm, 
gelingt, einen gleichmiiBigen Spritzbelag auf den Bliittern zu erzielen, wurde der 
Spritzbrilhe das Priiparat Lumogen LT hellgelb, 0,2'0/oig, zugesetzt. Die Unter
suchung von 10 Stielen mit Rosenknospen, etwa 40 cm lang, die in der Zeit vom 
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18. 8. bis 5. 9. fiinfmal behandelt warden waren, ergab bei den einzelnen Blattern
und Blattproben auf der Blattober- bzw. Blattunterseite folgenden Befund: Mit
Ausnahme der jiingsten beiden Blatter war die Blattoberseite immer mit einem
lQQ-O/oigen Spritzbelag bedeckt, wahrend die Dichte des Belages auf der Blatt
unterseite von oben nach unten abnahm (s. Abb. 26).

l<OLBENR0CKENSPRITZE, 3 atU 
Drallduse, 26 I je 100 m2
Spritzabstand 3 - 't Tage 

Abb. 26. Verteilung eines Spritzbelages auf Rosenblattern bei 40 cm langen Blilten

stielen. (Zeichnung u. Phot. Irene Ziegler.) 

Anders war die Situation bei jungen, noch im vollen Wachstum befindlichen 
Trieben von 5 bis 7 cm Lange. Hier ergab sich folgendes Bild: Bei den obersten, 
noch nicht entfalteten beiden Blattpaaren war die Blattoberseite nicht benetzt. 
Die Blattunterseite hatte nur einen Bedeckungsgrad van 5 (J/o. Der Bedeckungs
grad der einzelnen Blatter nahm bis zum fiinften Blatt von O bis 50 (J/o auf der 
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Blattoberseite zu, und von 5 auf 35 °/o auf der Blattunterseite (s. Abb. 27). Dieser 
Versuch gibt eine gewisse Erklarung filr die meist unbefriedigenden Erfolge bei 
der Bekampfung des Echten Mehltaues an Rosen. Nur wenn in sehr kurzen Zeit
abstanden (3 bis 5 Tage) gespritzt wird, gelingt es, die Pflanzen wahrend der 
Hauptwachstumszeit befallsfrei zu halten. Das Problem der Bekampfung des 
Echten Mehltaues an Rosen dilrfte erst dann befriedigend geli:ist sein, wenn es 
gelingt, Praparate zu finden, die von den Wurzeln der Pflanzen aufgenommen 
und systemisch bis zu den jilngsten Knospen und Blatt-Trieben im Saftstrom 
transportiert werden. ( A. M e  1 d e  r und K. H e n s e  1 e r ). 

Verteilung eines Spritzbelages 
auf Rosen blattern 
bei 5-'1cm 
langen 
Trieben 

KOLBENRUCKENSPRITZE, 3 atU 
oralld use, 26 I je 100 m 2
Spritzabstand 3 -'t-Tage 

Abb. 27. Verteilung eines Spritzbelages auf Rosenblattern bei 5-7 cm langen Trieben. 
1 (Zeichnung u. Phot. Irene Ziegler.) 

y) Lab or ator iu msver suche z ur Wir ksa mkeit 
v on Fungiziden gegenilber G lo mer e l la c ing u lata

G lo me r e l la c in g u la ta verursacht seit 1968 in den Eriken anbauenden 
Betrieben betrachtliche Ausfalle. Da wirksame Fungizide zur Bekampfung der 
Erkrankung nicht bekannt sind, wurden zunachst Laboratoriumstests mit fungi
ziden Wirkstoffen, die im Erikenanbau verwendet werden, durchgefilhrt, wobei 
die Nachteile dieser Prilfung bekannt sind. Die nachfolgende Tabelle zeigt die 
Wirksamkeit der Mittel gegenilber Myzel von Glomerella cingulata an. Geprilft 
wurde im Petrischalentest. 



p 

N 
Cl) 

Wirkung von Fungiziden auf das Myzelwachstum von Glomerella cingulata "' 

Konzen-
M-

Myzelwachstum in mm nach Tagen 
N 

Nr. Mittel tration Wirkstoff 
p 

in 0/o 
7 in 0/o 14 in 0/o 21 in °/o 28 in% M-

to 
0 

;:! 

1 Kontrolle 67 100,0 85 100,0 85 100,0 85 100,0 ;:! 
I 

to 
2 Benlate 0,06 Benomyl 0 0 0 0 0 0 0 0 p 

R, 

3 Ceresan 0,1 Methoxyathyl-
0 

quecksilberchlorid 0 0 0 0 0 0 0 0 R, 
Cl) 
"' 

4 TMTD 0,2 TMTD 0 0 0 0 0 0 0 0 O' 
Cl) 
... 

5 Chinosol 0,2 8-oxychinolin 0 0 0 0 0 0 0 0 (Q 

6 Ferbam 0,2 Ferbam 1 0,1 6 7,1 12 14,1 19 22,3 

7 Brestan 60 0,05 Fentinazetat 15 22,4 20 23,5 25 29,4 31 36,5 

8 Orthocid 50 0,2 Captan 14 20,9 21 24,8 28 32,9 36 42,3 

9 Botrysan 0,3 Anilazin 16 23,8 30 35,3 36 42,3 46 54,1 

10 Ortho Phaltan 50 0,2 Folpet 22 32,8 33 38,8 43 50,6 49 57,6 

11 Delan fliissig 0,2 Dithianon 23 34,3 33 38,8 42 49,4 47 55,3 

12 Cupravit 0,5 Cu-oxychlorid 13 19,4 30 35,3 52 61,2 68 80,0 

13 Dithane Ultra 0,2 Mancozeb 36 53,7 52 61,2 59 69,4 65 76,4 

14 Dexon 0,04 Dimethylaminophenyl-
diazosulfosaures Natrium 30 44,8 62 72,9 85 100,0 85 100,0 

15 Polyram Combi 0.2 Metiram 35 52,2 62 72,9 80 94,1 85 100,0 
-

t-:> 
0, 
C}1 
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Die Aufstellung zeigt, daB Benlate (0,060/oig), Ceresan-Universal-NaBbeize (0,1-
0/oig), Chinosol (0,2

1
l/oig) sowie TMTD (0,2'0/oig) das Wachstum des Pilzes vollstandig 

unterbanden. Eine Hemmung des Myzels trat nach Behandlung mit Ferbam 
(0,2'0/oig), Brestan (0,050/oig) und Orthocid 50 (0,20/oig) ein. Obwohl diese Befunde 
nur orientierenden Charakter haben, geben sie doch einen Uberblick iiber die 
Wirksamkeit der in Frage kommenden Fungizide. Praxisversuche sollen weitere 
Ergebnisse bringen. ( L. K i e  w n i c k ). 

ff) F o r s t

Chemische Unkrautbekampfung in Forstkulturen 

Die Versuche zur gleichzeitigen Bekampfung von G r a s e r  n und b r e  i t 
b 1 a t  t r i g  e n  Un k r a u  t e r n  in Laub- und Nadelholzkulturen im Friihjahr 
kurz vor Austrieb mit der Kombination 5 kg Dowpon bzw. Basinex P und 6 kg 
TOP Kultur-Herbizid Schering je ha wurden fortgefiihrt." Auch dieses Mal wirkte 
die Kombination sowohl gegen Graser wie auch gegen die breitblattrigen Pflanzen 
besser als der zur selben friihen Zeit vorgenommene getrennte Einsatz der 
Herbizide gegen nur die eine oder andere Unkrautgruppe. In der Dauerwirkung 
befriedigte die Kombination auf trockenen und relativ trockenen Standorten 
(Braunerden, Pseudogley-Braunerden, schwach bis ma.Big ausgepragten Pseudo
gleyen mit schwacher und ma.Biger Staunasse und iiberwiegend langer Trocken
phase) gegen die hier iiberwiegend vertretenen Graser und Unkrauter einschl. 
Birke, Salweide und Himbeere. Auf feuchten Standorten oder solchen mit langer 
Feuchtphase wachsen insbesondere die breitblattrigen Unkrauter wieder schneller 
durch, so daB die Kulturen im Spatsommer iiberwachsen werden. Bei solchen 
standortlichen Gegebenheiten ist es besser, aber auch teurer, die Graser mit 5 kg 
Dowpon bzw. Basinex P je ha im Friihjahr und die breitblattrigen Unkrauter im 
Sommer (Mitte Juni bis Mitte Juli) zu bekampfen. Diese MaBnahme ist in Nadel
holzkulturen breitflachig, in Laubholzkulturen aber nur unter Abschirmung der 
Forstpflanzen durchfiihrbar. Die Versuchsergebnisse werden demnachst in der 
,,Allgemeinen Forstzeitschrift" veroffentlicht. 

Auch die Versuche zur Bekampfung des A d  1 e r  f a r  n s mit Prefix wurden 
fortgesetzt. In Kulturen auBer Kiefer, die gegen Prefix sehr empfindlich ist und 
auf die Behandlung vielfach mit Schaden reagiert, hat die Anwendung von 
40 kg/ha auf schwach basenhaltigen, tonarmen Boden im allgemeinen zu be
friedigenden bis ausreichenden Ergebnissen gefiihrt. Auf den tonreicheren Boden 
ist die Wirkung vielfach nicht ausreichend gewesen. In diesen Fallen war eine 
mechanische Nacharbeit erforderlich. Eine bessere, aber auch nicht immer aus
reichende Wirkung ergab sich bei Einsatz von 50 kg/ha, und iiberwiegend gute 
Erfolge zeigten solche Flachen, die mit 60 kg/ha behandelt warden waren. Wenn 
die Forstpflanzen, besonders die Laubholzer, auch auf den besseren Standorten 
widerstandsfahiger gegeniiber der Mitteleinwirkung_ sind, so kann man aber 
Aufwandmengen von 60 kg/ha wegen moglicher Pflanzenschaden nicht allgemein 
empfehlen. Schwierigkeiten entstanden stets dann, wenn Ca l am a gr o s t is 
ebenfalls starker vertreten war, sich als Folgeunkraut stark ausbreitete und den 
Bekampfungserfolg in Frage stellte. Wenn man in solchen Fallen nicht der 
mechanischen Pflege den Vorzug geben will, ware nur der wechselnde Einsatz von 
Prefix im Friihjahr und Dalapon-Praparaten im Herbst moglich. Die Frage der 
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Pflanzenvertraglichkeit dieser Pflegefolge ist aber noch nicht genilgend erprobt. 
Zusammenfassend ergaben die Versuche aber schon einen bedeutenden Fortschritt 
zur Bekampfung des Adlerfarns in Kulturen, besonders auf den sandigen Stand
orten. Diese Ergebnisse stimmen auch im wesentlichen mit denjenigen anderer 
Stellen (Pflanzenschutzamt Kassel, Oberforstdirektion Nordbaden) ilberein, die 
dem hiesigen Pflanzenschutzamt dankenswerterweise zur Einsicht ilberlassen 
wurden. ( R. Wa c h  e n d  o r f f ). 
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-, und S a n d t, v a n  d e  J.: Ober ein bemerkenswertes Auftreten des Roggenstengel
brandes (Urocystis occulta [Wallr.] Rabenh.) im Nordrheingebiet. Nachrichtenbl. 
Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 21. 1969, 62 . 

Le m k e, W.: Modernisierung alterer Feldspritzen. Landw. Zeitschr. Rheinland 136. 

1969, 10, 12, und 14 . 
-, Dilsenwechsel. Die Zeit zur Oberprilfung der Spritzleistung von Flachstrahldilsen 

und zum Wechsel der Dilsenmundstilcke ist gekommen. Rhein. Monatsschr. f. Ge
muse Obst Schnittblumen 57. 1969, 10-11 . 

-, Verfahren und Gerate fur die Ausbringung von·Pflanzenschutzmitteln in Kleingarten. 
Kleingarten 1969, Nr. 3, S. 58-61 .  

-, Richtig dosieren. Anhaltspunkte zum Einsatz von Spritz- und Sprilhgeraten im 
Freiland-Gemilsebau. Rhein. Monatsschr. f. Gemilse Obst Schnittblumen 57. 1969, 
165-167.

-, Ein Attest fur Feldspritzen. Landw. Zeitschr. Rheinland 136. 1969, 2090 . 
-, Spritzgerate kontrollieren !assen. Auch Feldspritzen fur den Gemilsebau sollten 

ilberprilft werden. Rhein. Monatsschr. f. Gemilse Obst Schnittblumen 57. 1969, 353 . 
M e  1 d e  r, A.: N euere Pflanzenschutzmittel, Eigenschaften und Erfahrungen. Zier

pflanzenbau 9. 1969, 233 -238. 
-, Chemische Mittel zur Wuchsbeeinflussung und Unkrautbekampfung. Neue Land

schaft 14. 1969, 47-51 . 
-, Zur Praxis der PflanzenschutzmaBnahmen im Zierpflanzenbau. H. 2 der Sonder

schriftenreihe: Aktuelle Aachener Arbeitsanleitungen. Aachen 1969 . 12 S. 
-, Bekampfung von Zweigerkrankungen bei Rosen. Freude am Garten 22. 1969, 68. 
-, NotwehrmaBnahmen. Welche Erwagungen fuhren dazu, Pflanzenschutz zu betreiben 

und welche Aufgaben hat er? Deutsche Gartnerbi:irse 69. 1969, 881-882 . 
-, Grenzen des Pflanzenschutzes im Zierpflanzenbau. Mittel und Ausbringungsgerate 

sind die begrenzenden Faktoren. Deutsche Gartnerbi:irse 69. 1969, 916-918. 
--, Aktuelle PflanzenschutzmaBnahmen im Zierpflanzenbau. Monatliche Hinweise. In: 

Zierpflanzenbau 9. 1969 . 
-, Pflanzenschutz. Monatliche Hinweise filr den Schnittblumenanbau. In: Rhein. 

Monatsschr. f. Gemilse Obst Schnittblumen 57. 1969. 
-, und A r m  b r ii s t e r, J.: So kultiviert man keine Eriken. Deutsch. Gartnerbi:irse 69. 

1969, 603-604 . 
S c h i c k, W.: Pflanzenschutz im Erwerbsobstbau. Bad Godesberg 1969 . 38 S., 3 Tab. 
-, Integrierter Pflanzenschutz im Apfelanbau - Rilckschau auf einen Versuch. Landw. 

Zeitschr. Rheinland 136. 1969, 453 . 
-, Baum ist nicht Baum. Uber Viruskrankheiten von Obstgehi:ilzen. Rhein. Monatsschr. 

f. Gemilse Obst Schnittblumen 57. 1969, 358-359 .
-, Filrsorge filr den rheinischen Obstbau. Landw. Zeitschr. Rheinland 136. 1969, 2202 

und 2204 . 
-, 

-, 

--, 

-, 

Der ,,Feuerbrand" bedroht den Obstbau und die Baumschulen. Rhein. Monatsschr. 
f. Gemilse Obst Schnittblumen 57. 1969, 427.
Der Bakterienbrand - eine gefahrliche Krankheit an Kern- und Steinobst. Garten
bauliche Versuchsberichte 1969, S. 135 .
Bakterienbrand oder Frostschaden? Gartenbauliche Versuchsberichte 1969,

S.136-137.
Die Stecklenberger Krankheit bedroht den Sauerkirschenanbau. Gartenbauliche 
Versuchsberichte 1969, S. 137-139 . 
Kambiumminierfliege an Obstgehi:ilzen. Gartenbauliche Versuchsberichte 1969, 

S.139-140 .
Was fehlte den Hauszwetschen? Gartenbauliche Versuchsberichte 1969, S. 140 . 
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S c h i c k, W.: Wer war's? Beobachtungen i.iber 2 Liebhaber von Haselni.issen. Garten
bauliche Versuchsberichte 1969, S. 140-141 . 

-, Pflanzenschutz. Monatliche Hinweise fi.ir den Obstbau. In: Rhein. Monatsschr. f. 
Gemi.ise Obst Schnittblumen 57. 1969 . Ahnliche Hinweise des Verf. erschienen in: 
Freude am Garten 22. 1969 . 

-, und F e i t  e r, A.: Kambiumminierfliege, ein ,,neuer" Schadling an Obstgeholzen? 
Rhein. Monatsschr. f. Gemi.ise Obst Schnittblumen 57. 1969, 16. 

-, -, Integrierter Pflanzenschutz im rheinischen Apfelanbau. Erwerbsobstbau 11. 

1969, 88-94. 
und Un r u h, M.: Vorschau auf die Obstbaumschadlinge. Landw. Zeitschr. Rhein
larrd 136. 1969, 736 . 

S c h m i d t, J.: Miilbildungen an Mohren. Rhein. Monatsschr. f. Gemi.ise Obst Schnitt
blumen 57. 1969, 123-124. 

-, Pflanzenschutz. Monatliche Hinweise fi.ir den Gemi.isebau. In: Rhein. Monatsschr. f. 
Gemi.ise Obst Schnittblumen 57. 1969 . Ahnliche Hinweise des Verf. erschienen in: 
Freude am Garten 22. 1969 . 

-, Pflanzenschutz im Erwerbsgemi.isebau. Bad Godesberg 1968. 74 S. [Ersch. 1969]. 
S c h n e i d e r, R., und K i e  w n i c k, L.: Auftreten von Chalaropsis thielavioides an 

eingelagerten Mohren in Nordrhein-Westfalen. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzen
schutzd. (Braunschweig) 21. 1969, 164- 166 . 

S c  h ii 1 e r, W.: Wiihlmause im Herbst bekampfen. Landw. Zeitschr. Rheinland 136. 

1969, 2255-2256. 
-, Wiihlmause jetzt im Herbst bekampfen. Rhein. Monatsschr. f. Gemiise Obst Schnitt

blumen 57. 1969, 360-361 . 
S c  h u 1 t z e, G.: Pflanzenschutzgerate einer Waldwirtschaftsgemeinschaft. Landw. 

Zeitschr. Rheinland 136. 1969, 466-467 . 
-, Uber den Einflul3 einiger Standortfaktoren auf Bauweise und Entwicklung der 

Nester von Formica polyctena. Allgem. Forstzeitschr. 2<1. 1969, 586-587 und 592. 
-, Zur Vermehrung der Kleinen Roten Waldameise. Landw. Zeitschr. Rheinland 136. 

1969, 2145 . 
Untersuchungen i.iber den Einflul3 einiger Standortfaktoren auf Bauweise und Ent
wicklung der Nester von Formica polyctena Feerst. Waldhygiene 7. 1968, 227-240 
[Ersch. 1969]. 

S c h u m a c h e r, H.: Echter Mehl tau in Freilandgurken. Rhein. Monatsschr. f. Gemiise 
Obst Schnittblumen 57. 1969, 124. 

Th o m a s, E.: Ein Spillverfahren zur Gewinnung frischer Heterodera-Zysten. Mitt. Biol. 
Bundesanst. Berlin-Dahlem 136. 1969, 99- 103 . 

Un r u h, M.: War's ein gutes, war's ein schlechtes Jahr? Landw. Zeitschr. Rheinland 136. 

1969, 59 . [Ohne Angabe d. Verf. ersch.J 
-, Herbstbeobachtungen auf den Riibenfeldern. Landw. Zeitschr. Rheinland 136. 1969, 

2478-2479 . 
-, Warndienst als Instrument fortschrittlichen Pflanzenschutzes. Landw. Zeitschr. 

Rheinland 136. 1969, 2877 und 2879 . 
V o s s, Th.: Was ware ohne Pflanzenschutz? (Reportage) Landw. Zeitschr. Rheinland 136. 

1969, 166-167. 
-, Wichtige Pflanzenschutzregelungen treten im Mai in Kraft. Deutsch. Drogerie 23. 

1969, 502 und 506 . 
W a c h  e n d  o r  f f, R.: Die Nadelbraune an Omorikafichten. Freude am Garten 22. 1969, 

222-223 . 
-, Die Fichtenrohrenlaus, ein Schadling in Garten und Landschaft. Freude am Garten 

22. 1969, 223-224.
-, Wann und wie wird die Kiefernschi.itte bekampft? Landw. Zeitschr. Rheinland 136. 

1969, 1647. 
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2. Pflanzenschutzamt Munster (Westf .)

Dienstherr: Landwlrtschaftskammer Westfalen-Lippe 

Dienstbereich: Regierungsbezirke Arnsberg, Detmold, Munster 

Anschrift: 4400 Munster (Westf.), von-Esmarch-StraBe 12; Tel. (02 51) 59 94 28 

Direktor: Leitender Landw.-Direktor Prof. Dr. Hermann H e d d e r g o t t 

1. Oberblick
In der Arbeit des Instituts wirkten sich der ErlaB des Pflanzenschutzgesetzes vom
10.5.1968 und das Inkrafttreten der §§ 7 und 14 am 16. 5. des Berichtsjahres durch
erweiterte und zusatzliche Aufgaben aus. Aufklarung und Beratung im weitesten
Sinne waren zu intensivieren. Die Uberwachung der Betriebe, die gewerblich
Pflanzenschutzmittel anwenden, setzte die Durchfilhrung einer Erfassungsaktion
voraus, die noch nicht abgeschlossen ist.
Im September erschien in Durchfuhrung des Pflanzenschutzgesetzes die Liste der
vorlaufig zugelassenen Pflanzenschutzmittel (veroffentlicht in der Beilage zum
Bundesanzeiger Nr. 15 vom 23. Januar 1970). Von diesen ist etwa ein Viertel
bisher nicht amtlich gepruft und anerkannt, so daB dementsprechend keine oder
nur geringe Erfahrungen uber Einsatzmoglichkeiten, Wirkung, Nebenwirkungen,
Ruckstande, Wartezeiten, Toxizitat und sonstige wichtigen Daten beim Institut
vorliegen. Dadurch ergaben sich gewisse Schwierigkeiten in der Beratung, be
sonders dann, wenn solche Mittel auf Empfehlung der Herstellerfirmen bereits in
der Praxis eingesetzt werden. Deshalb wurde die Versuchstatigkeit erheblich
erweitert, um eine Beurteilungsmoglichkeit speziell filr solche vorlaufig zu
gelassenen Praparate zu erhalten, deren Anwendung im Dienstgebiet von
besonderem Interesse ist. Grundsatzlich erstreckten sich die Empfehlungen des
Pflanzenschutzamtes nur auf bisher amtlich geprufte und anerkannte Pflanzen
schutzmittel.

2. Organisation und Personalverhaltnisse
a) Organisation
In organisatorischer Hinsicht traten gegenuber dem Vorjahre keine Anderungen
ein.

b) Personalverhaltnisse
Der Personalbestand des Pflanzenschutzamtes und seiner Auflenstellen ist
folgender Ubersicht zu entnehmen (Stand: 31. Dezember 1969):

Wissenschaftlicher Dienst 13 
Sachbearbeiter 2 
Pflanzenschutzberater 14 
Pflanzenschutz- und Versuchstechniker * 31 
Technische Angestellte in Laboratorien und Gewachshaus 12 
Bisamjager 5 
Verwaltungsdienst 7 

Insgesamt 84 

Davon Beamte 17 

* Die auf Kreisebene eingesetzten Pflanzenschutz- und Versuchstechniker filhren vor

wiegend pflanzenschutzliche Arbeiten durch. Sie sind den Kreisdienststellen oder
Landwirtschaftsschulen nachgeordnet.



Pflanzenschutzamt Munster (Westf.) 291 

Frau Dr. Gisela Na u m a n n  konnte im Herbst 1969 au£ eine zehnjahrige 
Tatigkeit au£ dem Gebiete der Obstvirosen im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft 
zwischen dem Institut fiir Obstbau und Gemilsebau der Universitat Bonn und 
dem Pflanzenschutzamt Munster zurilckblicken. Ihren Dienstsitz hatte sie auch im 
Berichtsjahr im Pflanzenschutzamt, ebenso eine landwirtschaftlich-technische 
Assistentin. 

G e s c h a f t s v e r t e i l u n g  u n d  P e r s o n a l b e s e t z u n g
i m  h o h e r e n  D i e n s t  

Die Leitung des Pflanzenschutzamtes und in Personalunion die Leitung der Lehr
und Versu.chsanstalt fiir Bienenzucht wird von Ltd. Landwirtschaftsdirektor 
Professor Dr. rer. nat. Hermann H e  d d e  r g o t  t wahrgenommen, dem gleich
zeitig die gemeinsame Verwaltung der fiinf Institute der Landwirtschaftskammer 
Westfalen-Lippe am Coesfelder Kreuz in Munster obliegt. 

Der Zustandigkeitsbereich der Referenten des hoheren Dienstes ist der folgenden 
Ubersicht zu entnehmen (Stand: 31. Dezember 1969): 

P f l a nze n s c h u t z a m t  M u n s t e r  
Dienstbereich Westfalen-Lippe 

Dr. rer. nat. 
Frank Em sc h e r m a nh: 

Oberlandw.-Rat Dr. agr. 
Heinrich F o r t m a n n  
(abgeordnet ab 1. 4. 69): 

Amtmann 
Karl H i l l e b r a n d: 

Landw.-Rat Dr. agr. 
Alfons K e m p e r: 

Oberlandw.-Rat Dr. rer. nat. 
Franz K e r s t i n g; 

Oberlandw.-Ratin Dr. rer. nat. 
Margret M u l l e r-B a h r: 

Oberla.ndw.-Rat Dr. phil. 
Hermann R e i n h a r d: 

Landw.-Ratin Dr. rer. nat. 
Ingeborg R o h l o f f: 

19* 

Pflanzenschutz im Walde; Bisambekampfung; Stellver
tretung des Leiters der Auflenstelle Munster und des 
Referenten der Lehr- und Versuchsanstalt fur Bienen
zucht 

Immissionsschutz 

Amtliche Pflanzenbeschau; Teilgebiete der Mittel
prufung gegen tierische Schadlinge; Versuchsfeld; Aus
stellungen 

Prufung von Mitteln gegen tierische Schadlinge; Pflan
zenschutz im Gemusebau; Nematodenuntersuchungen; 
Ruckstandsprobleme 

Standiger Vertreter des Direktors; Grundsatzfragen; 
Fortbildung im Pflanzenschutz; Prufung von Pflanzen
schutzgeraten; gewerblicher Pflanzenschutz 

Organisation des Melde-, Warn- und Informations
dienstes; Berichterstattung; Offentlichkeitsarbeit; Vor
rats- und Materialschutz; zoologische Spezialaufgaben; 
stellvertretende Lehrgangsleitung fur die Ausbildung 
landwirtschaftlich-technischer Assistentinnen und Assi
stenten 

'festung von Kulturpflanzen auf Virosen und Mykosen; 
Prufung von Beizmitteln; Lohnbeizkontrolle; mikro
biologische Spezialaufgaben 

Pflanzenschutz im Obstbau und in der Baumschule; 
standige Vertreterin des Leiters des Amtes fur Saatgut
untersuchung 
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Oberlandw.-Rat Dr. agr. 
Hellmut. Th i e d e: 

Dr. rer. nat. 
Ernst Wos t m a n n: 
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Herbologie; Kartoffelkrebsresistenzpri.ifung; Lichtkeim
pri.ifung; nichtparasitiire Pflanzenkrankheiten; Spezial
beratung in der Landwirtschaft; Koordinierung der 
Mittelpri.ifung und des Versuchswesens; Lehrgangs
leitung fi.ir die Ausbildung landwirtschaftlich-technischer 
Assistentinnen und Assistenten 

Pri.ifung von Mitteln gegen pilzliche und bakterielle 
Krankheitserreger; Diagnostik von Pflanzenkrankheiten; 
Holzschutz; Pflanzenschutz im Zierpflanzenbau. 

A u 13 e n s t e l l e n  d e s  P f l a n z e n s c h u t z a m t e s  

Oberlandw.-Rat Dr. agr. 
Felix D a m e: 

Oberlandw.-Rat Dr. agr. 
Martin H erne r: 

Landw.-Rat z. A. Dr. rer. nat. 
Ernst K r a u  s e : 

Dipl.-Giirtner 
Klaus M i.i l l e r : 

Leitung der Au13enstelle Lage, Sedanplatz 9 
Dienstbereich: Regierungsbezirk Detmold 

Leitung der Au13enstelle Arnsberg, Grafenstra13e 81 
Dienstbereich: Regierungsbezirk Arnsberg 

Leitung der Au13enstelle Munster, von-Esmarch-Stra13e 12 
Dienstbereich: Regierungsbezirk Munster 

Als Referent abgeordnet an die Au13enstelle Lage, 

Sedanplatz 9. 

3. Ausbildung und Fortbildung von Fachkraften fur den Pflanzenschutz

Die Fortbildung der P f 1 a n  z e n  s c h u t  z b e r  a t e  r wurde nach festgelegtem
Plan durchgefiihrt. Sie erfolgte in einem dreitagigen und drei eintagigen
Schulungskursen, die von den Referenten des Pflanzenschutzamtes durchgefiihrt
wurden. Dariiber hinaus beteiligten sich die Pflanzenschutzberater an weiteren
Fortbildungsveranstaltungen und Lehrfahrten.

Die P f 1 a n  z e n  s c h u t  z - u n d Ve r s u c h  s t e c h n i k e r des Dienstgebietes 
nahmen an zwei Schulungskursen teil. Daneben wurden sie von den Au13enstellen 
des Pflanzenschutzamtes anlii13lich regelma13iger Arbeitsbesprechungen iiber die 
Durchfilhrung ihrer Aufgaben unterrichtet. 

Die Unterweisung der amtlichen B i s  a m  j a g e  r erfolgte durch den zustii.ndigen 
Referenten und die Au13enstellen. 

Die L e h r  k r a f t  e, die an den Landwirtschaftsschulen Unterricht in Pflanzen
schutz erteilen und das Sachgebiet Pflanzenschutz bearbeiten, wurden im Rahmen 
ihrer Arbeitsgemeinschaften iiber aktuelle pflanzenschutzliche Probleme infor
miert. In einem beso"nderen Lehrgang wurde der pflanzenschutzliche Unterrichts
stoff, der den Schiilern als Grundlage fiir ihren Beruf zu vermitteln ist, von 
einem Referenten des Pflanzenschutzamtes erortert und von der Schulabteilung 
als verbindlich fiir den Unterricht im Fachgebiet Pflanzenschutz erklii.rt. 

Fiir die P f l  a n  z e n  b e s c h a  u s  a c h v e r s t a n d  i g e n  fanden fiinf Schulungs
kurse statt. 

Im Pflanzenschutzamt Munster befanden sich 29 S c h ii 1 e r i n n  e n  und ein 
S c  h ii 1 e r  in der Ausbildung zu landwirtschaftlich-technischen Assistentinnen 
bzw. zum landwirtschaftlich-technischen Assistenten (Stichtag: 31. 12. 1969). 

Am 19. und 21. 2. 1969 legten 12 Schiilerinnen des Lehrgangs 1967/69 und am 
18.9.1969 eine Schiilerin das staatliche Abschlu13examen mit Erfolg ab. 
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Seit dem 13. Februar 1969 befindet sich Dipl.-Landwirt Abdolkarim M o r t  a -
z a v i h a  aus Teheran/Iran zur Fortbildung im Pflanzenschutzamt. Er ist speziell 
an der Prufung von Pflanzenschutzmitteln und sonstigen Methoden des Pflanzen
schutzes interessiert. 

4. Tagungen und Besuche

Die 34. Sitzung des Deutschen Pflanzenschutzdienstes fand vom 8. bis 10. 10. 1969 
im Pfianzenschutzamt in Munster statt. 
Von den jeweils zustandigen Referenten des Pflanzenschutzamtes wurden 
folgende T a g  u n g e n  besucht: Kleinblittersdorf/Saar, Bad Rothenfelde (Arbeits
kreis ,,Pflanzenschutz" im Verband der Landwirtschaftskammern); Hannover und 
Oldenburg (Zierpflanzenkrankheiten); Jork, Langforden (Obstbau); Hamm 
(Baumschulen); Munster (Nematoden); Bonn-Bad Godesberg, Mainz, Stuttgart 
(Koordinierung der Pflanzenschutzversuche); Bad Salzuflen, Bonn-Bad Godesberg, 
Rethmar (Kartoffelkrankheiten); Dusseldorf (Wasserschutz); Essen, Dusseldorf 
(Immissionsschutz); Fulda (DLG-Tagung Kleearten und Graser); Bad Kreuznach 
(Forst); Oldenburg (Pflanzenschutztag); Mailand (3. Internationaler KongreB fur 
Pflanzenschutzmittel, hierbei Wahl von Oberlandw.-Rat Dr. K e r s t i n g  zum 
Mitglied des Zentralkomitees des Internationalen Verbandes fur Pflanzenschutz). 
Auch im Berichtszeitraum empting das Pflanzenschutzamt zahlreiche in- und 
auslandische B e s u c h e r  und B e s u c h e r  g r  u p  p e n  , von denen folgende 
erwahnt seien: Frau Dr. K e r s s  e n ,  Dr. S p e e  1 m a n  n ,  die Herren 
S t r o o k e r , v a n S t r a e 1 e n , A r t s und d e L e e u w (W ageningen/ 
Holland), die sich fur pflanzenschutzliche Methoden und fur Pflanzenschutz
geratetechnik interessierten; Herr A y a ,  Bayer-Vertretung Tokio, und Wissen
schaftler der Fa. Sandoz, Basel, besichtigten das Institut, ebenso zehn jugo
slawische Pflanzenschutzberater sowie Pflanzenschutzfachleute aus Asien und 
Afrika im Rahmen ihrer Teilnahme an einem internationalen Seminar, zu dem 
die Deutsche Stiftung fur Entwicklungslander eingeladen hatte. Prof. Dr.-Ing. 
H. G o h  1 i c h und zwei Mitarbeiter von der Technischen Universitat Berlin
weilten zu einer Diskussion uber Geratefragen im Pflanzenschutzamt. Professoren
und Studenten der Landwirtschaftlichen Fakultat der Universitat Gottingen
unter Leitung von Prof. Dr. W. H. F u c h s ,  ferner Dozenten und Studierende
der Padagogischen Hochschule Bremen informierten sich uber pflanzenschutzliche
Einrichtungen. Im Dezember weilte Prof. Dr. Dr. h. c. B. R a d e m a c h e r ,  Uni
versitat Stuttgart-Hohenheim, zu einem Besuch im Institut.

5. Melde- und Warndienst

a) Meldewesen
In der Vegetationsperiode 1969 wurde erstmalig nach dem neuen, von der
Biologischen Bundesanstalt- Dienststelle fur Melde- und Warndienst- heraus
gegebenen Meldeschema berichtet. Soweit eine Beurteilung schon jetzt moglich
ist, dilrfte das neue System den Erwartungen entsprechen.

b) Pflanzenscbutz-Warn- und Informationsdienst
Die Gesamtorganisation liegt beim Pflanzenschutzamt in Munster. Von den
AuBenstellen in Arnsberg, Lage und Munster werden die Warnmeldungen und
Hinweise. uber das Auftreten von Krankheiten und Schadlingen an die im
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jeweiligen Dienstbereich ansassigen Teilnehmer in schriftlicher Form heraus
gegeben. Durch diese Dezentralisierung war es auch 1969 moglich, die Praxis 
termingerecht auf notwendige BekampfungsmaBnahmen aufmerksam zu machen. 
Die AuBenstelle Arnsberg verschickte 20, Lage 21 und Munster 16 Pflanzenschutz
Warnmeldungen und -Hinweise. Diese konnten ihrem Zweck entsprechend in 
kurzer Form erfolgen, weil hinsichtlich weitergehender Angaben auf 25 ausfilhr
liche Pflanzenschutz-Warndienst-Informationen verwiesen werden konnte, die 
vorab oder gleichzeitig verschickt wurden. 

Der Warn- und Informationsdienst wird vom Pflanzenschutzamt als eine 
besonders geeignete Moglichkeit zur eingehenden Aufklarung und Beratung der 
Praxis im Sinne des neuen Pflanzenschutzgesetzes aufgefaBt und dementsprechend 
intensiv bearbeitet. 1969 konnten 170 Abonnenten registriert werden. Damit 
erhohte sich die Gesamtzahl der gebuhrenpflichtigen Warndienstabonnenten auf 
1259. Demgegenuber stehen 4,72 10/o Kundigungen. Der Grund lag groBtenteils in 
der Aufgabe des Betriebes oder in Fusionen. Neben den Abonnenten waren 173 
nichtzahlende landwirtschaftliche, gartenbauliche und Pflanzenschutzdienststellen 
dem Warn- und Informationsdienst angeschlossen. Alle Teilnehmer erhielten auch 
1969 eine Sammelmappe sowie sofort nach Erscheinen das Pflanzenschutzmittel
Verzeichnis 1969 (Merkblatt Nr. 1 der Biologischen Bundesanstalt) zugeschickt. 

6. Offentliche Aufklarung
a) Vortrage und Schulungen
Es wurden von den Referenten des Pflanzenschutzamtes auf Veranstaltungen der 
Praxis sowie auf Fachtagungen insgesamt 80 V o  rt r a g e  gehalten. In 49 
S c h u 1 u n g e n  erfolgte eine weitergehende pflanzenschutzliche Unterweisung 
besonders von Pflanzenschutz-Lohnunternehmern sowie Meisterinnen- und 
Meisteranwartern. 

Erstmalig im Berichtsjahr wurden die Meister und Monteure von Landmaschinen
Reparaturwerkstatten in vier K u r  s e n  auf dem Gebiete der Pflanzenschutz
geratetechnik geschult. Auf Initiative des Arbeitskreises ,,Pflanzenschutz" im 
Verband der Landwirtschaftskammern fand ferner je ein Fortbildungslehrgang 
fur Fachreferenten und Pflanzenschutzberater aus dem Bundesgebiet uber 
pflanzenschutzliche Anwendungstechnik in der Prufhalle des Pflanzenschutzamtes 
statt. 

Als G r  o 13 v e r  a n s  t a  1 t u n  g sei die in Munster am 20. 2. in der Halle Munster
land durchgefilhrte Vortragstagung fur den gewerblichen Pflanzenschutz und 
sonstige Interessenten genannt, die mit einer umfangreichen Ausstellung von 
Pflanzenschutzgeraten verbunden war. Fur das Hauptreferat wurde Ltd. Regie
rungsdirektor Dr. H. F i s c h e r , Kiel, gewonnen. 

b) Vorlesungen

Prof. Dr. H e  d d e  r g o t  t hielt an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen 
Fakultat der Westfalischen Wilhelms-Universitat in Munster pflanzenschutzliche 
Vorlesungen. Von Oberlandw.-Rat Dr. K e r s t i n g  und Oberlandw.-Rat Dr. 
T h i e d e  wurden Vorlesungen an der Hoheren Landbauschule in Herford, von 
Oberlandw.-Rat Dr. H e m  er an der Ingenieurschule fur Landbau in Soest und 
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von Landw.-Rat Dr. Kr a u s e  an der Hoheren Landbauschule in Coesfeld iiber
nommen. 

Drei Doktoranden arbeiten z. Z. unter Anleitung von Prof. Dr. H e  d d e  r g o t  t 
an entomologisch-okologischen Untersuchungen und auf dem Gebiete der Ver
haltensforschung (Repellents) bei Insekten. 

c) Schauversuche, Ausstellungen

Zur augenfalligen Unterrichtung der Praxis wurden insgesamt 65 D e m o n  -
s t r a t i  o n s  v e r  s u c h  e in allen Teilen des Dienstgebietes an zentralen Stellen 
angelegt und gut sichtbar ausgeschildert. Sie erstreckten sich vorwiegend auf die 
Bekampfung von Ungrasern und schwer bekampfbaren breitblattrigen Un
krautern im Acker- und Gartenbau sowie im Forst. In mehreren Gruppen wurden 
Warndienstteilnehmer, Lohnunternehmer, Saatbauvereine und andere Inter
essenten an die Versuche herangefiihrt. 

Am 25. 4. wurde die Bundesgartenschau EUROFLOR in Dortmund eroffnet, sie 
dauerte bis zum 12. 10. 1969. Wahrend dieser Zeit hat das Pflanzenschutzamt an 
jeweils vier Nachmittagen in der Woche, und zwar mittwochs, freitags, samstags 
und sonntags, im Informationszentrum Beratungen iiber PflanzenschutzmaB
nahmen durchgefiihrt. Besonders attraktiv war die Demonstration lebender 
Schadlinge unter dem Mikroskop, das an ein Fernsehgerat gekoppelt war. 

Dariiber hinaus wurden 10 Vortrage von Referenten des Pflanzenschutzamtes 
iiber aktuelle Probleme im Gartenbau synchron mit dem Ablauf entsprechender 
Farbdiaserien auf Tonband gesprochen und der Leitung des Informationszentrums 
der Bundesgartenschau fiir die Programmgestaltung zur Verfiigung gestellt. In 
mehreren Schauversuchen wurden die Unkrautbekampfung im Zierrasen sowie 
die Mehltau- und SternruBtaubekampfung an Rosen demonstriert. 

Alle diese Aktivitaten des Pflanzenschutzamtes haben bei den Besuchern der 
EUROFLOR ein positives Echo gefunden. Von der Beratungsmoglichkeit wurde 
lebhafter Gebrauch gemacht. 

d) Presse, Rundfunk, Fernsehen

Der Pressestelle der LandwirtschaftskammerWestfalen-Lippe wurden 12 Berichte 
iiber das Auftreten wichtiger Pflanzenkrankheiten und -schadlinge zum Zwecke 
der Weitergabe entsprechender Meldungen an die Tagespresse zugeleitet. 

Im Landwirtschaftlichen Wochenblatt Westfalen-Lippe erschienen im Berichts
zeitraum termingerecht 29 A r t  i k e l pflanzenschutzlichen Inhalts, verfaBt von 
den Referenten des Pflanzenschutzamtes. Daneben wurden zahlreiche Antworten 
auf Anfragen der Landbevolkerung im Briefkasten der gleichen Zeitschrift, die 
eine Auflagenhohe von iiber 66 OOO Exemplaren hat, veroffentlicht. 

Vom Rundfunk wurden zwei R e p o r t a g e  n iiber die Biologie, Verbreitung und 
Bekampfung des Bisams innerhalb der Sendereihen ,,Zwischen Rhein und Weser" 
und ,,Westfalenecho" ausgestrahlt. 

7. Auskunft und Beratung

ZahlenmaBige Angaben iiber den Umfang der miindlich, telefonisch und schrift
Iich erteilten Auskiinfte und Beratungen konnen zwar nicht mitgeteilt werden, 
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jedoch ist zu bemerken, daB die Inanspruchnahme des Pflanzenschutzamtes und 
seiner AuBenstellen standig zunimmt. Im Berichtsjahre kam hinzu, daB eine 
gewisse Unsicherheit in der Praxis bezuglich der Durchfuhrung der neuen gesetz
lichen Bestimmungen bestand. Sie betraf vorwiegend die Anzeigepflicht fur 
gewerbliche Pflanzenschutzbetriebe und den Einsatz vorliiufig zugelassener, 
bisher nicht amtlich geprufter und anerkannter Praparate. 

V-ber die Spezialberatung der Baumschulen- und Zierpflanzenbetriebe wird unter 
Punkt 8 (g und h, S. 297 und 298) naher berichtet. 

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, daB die inzwischen zu einer standigen 
Einrichtung gewordene Mi:iglichkeit der pflanzenschutzlichen Beratung auf den 
Giirtnerbi:irsen im Dienstgebiet von den Giirtnern sehr begrtiBt und stark 
frequentiert wird. 

8. Oberwachungsaufgaben
a) Gewerblicher Pflanzenschutz

Um einen einheitlichen Vollzug der Anzeigepflicht der gewerbsmiiBigen Pflanzen
schutzbetriebe nach § 14 (1) Pflanzenschutzgesetz zu gewahrleisten und um gleich
zeitig auch die Ausstattung der Betriebe fur die Durchfuhrung von Pflanzen
schutzmaBnahmen zu erfassen, wurde allen dem Pflanzenschutzamt bekannten 
Betrieben ein besonderer Anzeigenvordruck zugeleitet. Dieses Formular wurde 
in Gemeinschaftsarbeit mit dem Pflanzenschutzamt der Landwirtschaftskammer 
Rheinland erarbeitet. Bis zum Jahresende 1969 hatten etwa 500 der dazu ver
pflichteten 900 Betriebe ihre Anzeige .erstattet. 

Um fur den Begriff ,,erforderliche Fachkenntnisse und Erfahrungen" des § 14 (2) 
PSG gewisse Kriterien zu schaffen und dadurch eine einheitliche Grundlage zur 
diesbezuglichen Beurteilung der in den Betrieben Verantwortlichen sicher
zustellen, wurde auf Veranlassung des Ministeriums fur Ernahrung, Landwirt
schaft und Forsten in Zusammenarbeit der Pflanzenschutzamter Bonn-Bad Godes
berg und Munster ein Katalog uber erforderliche Mindestkenntnisse erstellt. 

b) Lohnbeizkontrolle

Im Berichtszeitraum hatten sich 383 Betriebe der V-berwachung ihrer Lohnsaat
beizstellen durch das Pflanzenschutzamt angeschlossen. Die Proben wurden plan
miiBig durch die Pflanzenschutz- und Versuchstechniker gezogen. 

Von den insgesamt 1100 Trockenbeizproben, die untersucht wurden, waren 405 
gut, 577 zu schwach und 118 zu stark gebeizt. 

Von 59 KurznaBbeizproben waren 20 gut und 39 nicht richtig gebeizt. Feuchtbeiz
geriite wurden an Ort und Stelle tiberprtift. 

c) Bestimmung von Kartoffelsorten nach der Lichtkeimmethode

Auf Grund der Deutschen Kartoffelgeschiiftsbedingungen - Berliner Verein
barungen 1956 in der Fassung vom 1. Juli 1961 - wurden insgesamt 58 
Kartoffelproben des Handels, der kartoffelverarbeitenden Industrie und einiger 
GroBverbraucher untersucht. 8 Proben stammten aus dem Dienstbereich der 
Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe, 50 aus dem tibrigen Bundesgebiet. 
35 Einsender erbaten eine V-berprtifung der Sortenechtheit, 23 die Bestimmung 
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der Sortenzugehorigkeit. In 17 Fallen muBte die Sortenechtheit, bei weiteren 
17 Proben die Sortenreinheit beanstandet werden. 

d) Kartoffelnematoden

Im Berichtszeitraum wurden 1440 Erdproben, davon der tiberwiegende Teil
(1299) von Baumschulflachen, auf Besatz mit Zysten des Kartoffelnematoden
untersucht. In 19 von 27 untersuchten Baumschulbetrieben wurde kein Befall
festgestellt, wahrend in 8 Betrieben Teilflachen befallen waren.
Insgesamt waren 11,88 °/o der Proben und 20,04 °/o der Flachen verseucht. AuBer
dem wurden 26 Bodenproben auf R ti b e n  n e m  a t  o d e n  untersucht; 4 Proben
zeigten Befall.
Fiir 12 Parzellen mit einer Gesamtgr613e von 2,74 ha wurde ein Kartoffelanbau
verbot infolge Nematodenbefalls ausgesprochen. Somit waren bis zum Ende der
Berichtszeit 2625 Parzellen mit einer Gesamtflache von 1597,264 ha fur den
Kartoffelanbau gesperrt.

e) Kartoffelkrebs

Zur Zeit der Ernte wurden die Kartoffelflachen in den bekannten Befallsgebieten 
und den angrenzenden Gemeinden auf das Auftreten von Kartoffelkrebs 
kontrolliert und 47 neue Kartoffelkrebsherde mit einer Flache von 20,4441 ha 
ermittelt. Die Gesamtzahl der in den einzelnen Kreisen vorhandenen Krebsherde 
betragt damit 600. Diese umfassen eine Flache von 211,9155 ha. 

f) Riibenblattwanzen, Beta-Virus 3

In den Kreisen Ltibbecke und Minden wurden die Gebiete, in denen die Moglich
keit des Vorkommens der Rtibenblattwanze besteht, wahrend der Vegetations
periode tiberwacht. Die Begehungen ergaben jedoch keine Anzeichen fur das 
Vorhandensein des Schadlings oder Symptome des Beta-Virus 3. 

g) Baumschulbegehungen

Im Berichtsjahr hatten sich 44 Obstbaumschulen der pflanzenschutzlichen 
Spezialberatung, die auch die Kontrolle der Bestande auf Virusbefall beinhaltet, 
angeschlossen. Der Umfang der Viruskontrolle ist nachstehender Ubersicht zu 
entnehmen: 
Anzahl der kontrollierten Obstgeholze 
(einschl. Mutterbeete von virusgetesteten Apfel-Klonunterlagen, 
Prunus avium - F 12.11 und ,Brampton') 
davon virusgetestet 
Anzahl der viruskranken Baume in ungetesteten Bestanden 
Anzahl der vernichteten kranken Baume 
(davon waren 490 Baume mit Stereum purpureum befallen) 

1 661 647 
299 053 

2 900 

2 459 

An den einzelnen Obstarten traten folgende Virosen und andere Krankheiten in 
Erscheinung. 

P f l a um e : Die S c h a r  k a k r a n k h  e i t  wurde nur noch in funf von 
ursprtinglich 12 Betrieben in Pflaumenquartieren oder Pruniis-Geholzen fest
gestellt. Von den tibrigen sieben Baumschulen waren funf bereits im zweiten 
Jahr befallsfrei. In einem weiteren Betrieb wurden sechs scharkaverdachtige 
Prunus triloba gefunden. Insgesamt muBten 291 scharkainfizierte Pflanzen und 
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475 befallsverdiichtige Nachbarpflanzen vernichtet werden. Es ist bedauerlich, daB 
infolge der noch immer ausstehenden Anderung der Scharka-Verordnung eine 
umfassende Bereinigung erkrankter Bestande nicht mi:iglich ist. 
Neben diesen Begehungen wurden in 34 anderen Baumschulbetrieben, die keine 
Obstgehi:ilze anziehen und nicht der Spezialberatung angeschlossen sind, Zier
geholze auf Befall durch die Scharkakrankheit kontrolliert. Hierbei sind in einem 
Fall scharkakranke Pflanzen gefunden worden, jedoch konnte dieser Herd 
inzwischen getilgt werden. 
Infektionen <lurch das B a n d  m o s  a i k - V i r u s  wurden bei der routinemaBigen 
Viruskontrolle nur noch vereinzelt an Liebhabersorten festgestellt. 
Apfel: A p f e 1 m o s  a i k wurde in 21 Baumschulen vornehmlich an den Sorten 
,Golden Delicious', ,Ingrid-Marie' und ,Cox Orange' festgestellt. 
Bi r n e: Nach wie vor ist der iiberwiegende Teil der Birnenbestande auf Quitte 
mit A d  e r  n v e r g  i 1 b u n g  befallen. 
Das Ri n g  f 1 e c k  e n  m o s a i k der Birnen wurde nur in zwei Betrieben 
gefunden. 

S ii fi - u n d Sa u e r k i r s c h e : In allen kontrollierten Baumschulen iiberwiegt 
die Anzucht virusgetesteter SiiI3kirschensorten, so daB lediglich bei den drei 
wichtigen Sorten ,GroI3e Schwarze Knorpel', ,Schneiders' und ,GroBe Prinzessin', 
bei denen getestetes Vermehrungsmaterial noch nicht in geniigendem Umfange 
vorliegt, Befall <lurch Ki r s c h e n r i n g f l e c k e n v i r e n  zu finden war. 
Infektionen <lurch diese Viren an Sauerkirschen lieBen sich in einigen Baum
schulen feststellen. Die Baume wurden sofort gebrochen. 
Das Auftreten des B a k t e r  i e n  b r a n d  e s (Pseudomonas morsprunorum) in 
Baumschulbestiinden war im Berichtsjahre nicht erheblich, hingegen wiesen 
Kirschenveredlungen und -unterlagen starke Schaden durch die S p r ii h -
f 1 e c k  e n  k r a n k  h e  i t  (Cylindrosporium padi) auf. Lediglich die Bestiinde, die 
entsprechend den Hinweisen und Warnmeldungen des Pflanzenschutzamtes be
handelt warden waren, zeigten bis zum Ende der Vegetationsperiode weder 
stiirkeren Befall noch Wachstumsbeeintriichtigungen. 

V i r u s g e t e s t e t e  B e s t ii n d e
Die Vermehrung virusgetesteter Obstgehi:ilze erfolgt in 34 westfiilisch-lippischen 
Baumschulen. Die Bestande umfaI3ten 1969 insgesamt 140 830 virusgetestete 
Veredlungen und 158 223 Unterlagen. 

h) Spezialberatung der Zierpflanzenbetriebe

Im Berichtsjahr wurde die vertragliche pflanzenschutzliche Betreuung der Zier
pflanzenbetriebe, besonders solcher, die eine pflanzenschutzliche Uberwachung 
ihrer Kulturen bei Exporten und gartnerischen Fachverbiinden nachweisen 
miissen, weiter intensiviert. Zur Zeit sind 69 Betriebe angeschlossen, die in 394 
Spezialberatungen phytosanitiir betreut wurden. Die Betriebsinhaber begriiI3en 
diese Einrichtung, da sie fiir die Gesunderhaltung der oft sehr empfindlichen 
Kulturen als unbedingt notwendig angesehen wird. 

i) Bisambekampfung

Im Verlaufe des Berichtsjahres ist der Bisarri weiter nach Westen vorgedrungen.
Dadurch hat sich die Grenze zwischen Vordringungsgebiet und permanentem
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Befallsgebiet soweit verschoben, daB sie sich jetzt weitgehend mit der nieder
lii.ndisch-deutschen Grenze deckt, wenngleich die Befallsdichte in den westlichen 
Teilen des Miinsterlandes noch gering ist. Damit ist Westfalen-Lippe mit Aus
nahme des Emscher-Einzugsgebietes, wo die Lebensbedingungen fur den Bisam 
unzureichend sind, als permanentes Befallsgebiet anzusprechen. 
Wiihrend der Berichtszeit waren fun£ hauptamtliche Bisamjiiger eingesetzt. 
70 neue Privatfiinger wurden gewonnen, belehrt und in ihre Fanggebiete ein
gewiesen. Die Zahl der privaten Bisamfiinger hat sich damit au£ 226 erhoht. 
Im Jahre 1969 wurden von den amtlichen Bisamjiigern 2073, von den privaten 
Bisamfiingern 8840 und von Privatpersonen 258 Bisame gefangen. Das ergibt eine 
Gesamtzahl von 11 171 Bisamfiingen im Dienstgebiet. An die Privatbisamfanger 
wurden bei einer Priimie von 3,- DM je Tier insgesamt 26 520,- DM ausgezahlt. 

9. Amtliche Pflanzenbeschau

Zur Durchfiihrung der Pflanzenbeschau bei der Einfuhr standen dem Pflanzen
schutzamt nebenamtlich 14 Zollbeamte und vier Bedienstete der Landwirtschafts
kammer Westfalen-Lippe zur Verfugung, die an sieben EinlaBstellen eingesetzt
waren. Im Berichtsjahr fanden fur diese Pflanzenbeschausachverstiindigen fiinf
spezielle Schulungen statt. Die Untersuchung der Exportsendungen erfolgte durch
die Referenten des Pflanzenschutzamtes und seiner AuBenstellen.

Die Pflanzenbeschau in Zahlen sei in Form folgender -0-bersicht mitgeteilt: 

Pflanzenbeschau 1969 

Einfuhr 
Ausfuhr 

Zahl der 
Sendungen 

10 316 
1 699 

33 Durchfuhr nach Berlin und der sowjetisch besetzten Zone 
Erteilte Auflagen 26 

34 
86 

Zuruckweisungen 
Entseuchungen bei der Einfuhr (Begasungen) 

10. Amtliche Prufung von Pflanzenschutzmitteln und -geraten

a) Mittel (ohne Vergleichspriiparate)

Gewicht in kg 

145 099 032 
19 360 315 

317 320 
920 OOO 

688 
1 035 OOO 

Hauptprufung Vorprilfung Sonderprilfung 
Mittelprufung 

Art der insgesamt 
Prilfmittel Prii.- Pril- Prii.- Prii- Prii.- Prii- Prii.- Prii-

parate fungen parate fungen parate fungen parate fungen 

Mittel gegen 
tierische Schii.dlinge 33 84 26 98 1 15 60 197 
Herbizide 67 420 51 231 19 59 137 710 
Fungizide 11 33 7 19 4 17 22 69 
Beizmittel 14 56 23 286 2 16 39 358 
Sonstige Prii.parate 7 9 7 9 

Insgesamt 132 602 107 634 26 107 265 1343 

In der obigen Tabelle ist jeweils neben der Zahl der gepriiften Priiparate auch 
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die Anzahl der durchgefiihrten Priifungen mitgeteilt. Diese ergibt sich aus der 
Summe der mit dem gleichen Praparat durchgefiihrten Versuche in verschiedenen 
Teilen des Dienstgebietes, aus der Anwendung zu verschiedenen Kulturen oder 
Terminen, aus der Priifung an verschiedenen Objekten und, sofern vor
geschrieben, aus der Anzahl unterschiedlicher Konzentrationen. Bei den Beiz
mitteln umfaflt sie beispielsweise auch die durchgefiihrten Keim- und Triebkraft
versuche. 

b) Gerate

Sander-
Gerate-

Haupt - Vor-
pri.ifung 

pri.ifung pri.ifung pri.ifung insgesamt 

Gerate 28 1 29 

Gerateteile 18 1 20 

Insgesamt 29 19 1 49 

AuBerdem wurden im Rahmen der Bisambekampfung drei neue Fallentypen 
erprobt und beurteilt. 

Ferner erfolgte in der Priifhalle des Pflanzenschutzamtes die Uberpriifung von 
123 Pflanzenschutzgeraten der Praxis. 

11. Reihenuntersuchungen

a) Resistenzpriifung von Kartoffeln gegen den Kartoffelkrebs

(Synchytrium endobioticum) der Rassen 1 und 6

La b o r a t o r i u m s u n t e r s u c h u n g e n

Ras se 1 
Haupt pri.ifung 

Vorpri.ifung 

Ra s se 6 
Vorpri.ifung 

Insgesamt 

F r e i l a n dv e r s u c h e

Zahl der untersuchten 
Stamrr.e Knollen 

49 2 450 

886 3 266 

30 300 

965 6 016 

Stamme 

8 

158 

24 

190 

Befall 
O/o 

16,33 

17,83 

8::J,00 

19,69 (/) 

Auch im Berichtsjahre wurden auf Wunsch dcr Biologischen Bundesanstalt auf 
der Versuchsflache in Olpe Kartoffelsorten zur Uberpriifung ihrer Resistenz 
gegeniiber der Rasse 6 des Krebserregers angebaut. Von den 23 angepflanzten 
Sorten zeigten nur fiinf keinen Befall. 

b) Prilfung von Kartoffelneuziichtungen auf Resistenz

gegen den Kartoffelnematoden (Heterodera rostochiensis)

In Zusammenarbeit mit dem Institut fur Hackfruchtkrankheiten und Nematoden-
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forschung der Biologischen Bundesanstalt in Munster und mit dem Bundes
sortenamt in Rethmar wurden 21 Kartoffelneuztichtungen auf Resistenz 
gegentiber dem Kartoffelnematoden geprtift. 

c) Prilfung von Hafer- und Sommergerstensorten auf Resistenz

gegen das Getreidezystenalchen (Heterodera avenae)

Es wurden vier Hafer- und ftinf Sommergerstensorten auf ihre Anfalligkeit fur 
das Getreidezystenalchen getestet. Wie bei frtiheren Untersuchungen, tiber die 
bereits berichtet wurde, zeigte unter den Hafersorten wiederum ,Breustedts Silva' 
den geringsten Befall, gefolgt von der Sorte ,Luxor', wahrend ,Flamingskrone' 
und ,Flamingsperle' den starksten Zystenbesatz aufwiesen. Unter den Sommer
gerstensorten erwies sich ,Amsel' auch im Berichtsjahre als weniger anfallig als 
die tibrigen getesteten Sorten ,Asse', ,Gerda', ,Inis' und ,Volla'. 

d) Virustestungen bei Kartoffeln

32 wirtschaftseigene Kartoffelproben wurden nach der Au g e  n s t e c k  1 i n  g s -
m e t h o d  e auf Pflanztauglichkeit untersucht. Bedenklicher Virusbefall lieI3 sich 
nicht ermitteln. 

Ferner erfolgte fur einen Zuchtbetrieb die Untersuchung von 111 Knollen nach 
verschiedenen Methoden auf Virusbefall. 

e) Virustestungen bei Obstgeholzen

Ein Schwerpunkt der in Zusammenarbeit mit dem Institut fur Obstbau und 
Gemtisebau der Universitat Bonn durchgefuhrten Virustests lag 1969 bei den 
Klon-Unterlagen. Virustests an Quitte A, ,Brampton' und Prunus avium -F 12/1 
wurden abgeschlossen und in gri:iI3erem Umfange Mutterbeete angelegt. 

Nach Warmebehandlung wurde Ausgangsmaterial von 16 Herktinften ver
schiedener Apfelsorten (Roter Mutanten und Spur-Typen) und von zwei 
Selektionen MIX gewonnen (Abb. 28-30). 

Die Reiserabgabe an Baumschulen im Bereich der Landwirtschaftskammer 
Westfalen-Lippe verlief weiterhin rege. 

Im Frtihjahr 1969 wurden Virustests an Roten und Schwarzen Johannisbeeren 
begonnen. Geprtift wurden Klone aus Erhaltungszuchten verschiedener Sorten 
auf blattlaus- bzw. pfropftibertragbare Virosen durch Rindenschildchenpfropfung 
auf den Indikator ,Wellington XXX'. Die Tests sind noch nicht abgeschlossen. 

Ferner wurden Stecklinge durch BlattpreBsafttibertragung auf krautige Pflanzen 
hinsichtlich nematodentibertragbarer Virosen untersucht. In 16 der insgesamt 70 
durch Safttibertragung gepriiften Pflanzen wurde ein Virus festgestellt, das noch 
nicht identifiziert worden ist. Das Virus ruft eine extreme Stauchung und 
Kiimmerwuchs bei Chenopodium amaranticolor und schwache Gelbfarbung an 
Petunie hervor. An Ribes konnten bisher eindeutige Symptome nicht festgestellt 
werden. 

Die Tests an J ohannisbeersorten werden 1970 mit einem erweiterten Indikatoren
sortiment fortgefiihrt. 
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Abb. 28. Kammer mit Temperatur- und Llchtsleuerung fur Wii.rmebehandlung 

m Obstgeholzen zur Eliminierung van Viren. (Phat. Pflanzenschutzamt Munster.) 

Abb. 29. Spaltpfrapfung einer Triebspitze van einem wii.rmebehandelten 
Obstgeholz auf eine virusfreie Unterlage. (Phot. Pflanzenschutzamt Munster.) 
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Abb. 30. 6 Wochen nach der in Abb. 29 dargestellten Spaltpfropfung hat sich ein 

breites kraftiges Reis entwickelt, das zu Nachtest und Vermehrung verwendet wird. 

(Phot. Pflanzenschutzamt Munster.) 

12. Erfahrungen und Versuche

a) Erfahrungen aus dem Einsatz von Herbiziden im Getreidebau

Nach festgelegtem Plan wurden 61 Unkrautbekampfungsversuche in den Be
reichen aller drei Auflenstellen des Pflanzenschutzamtes zur eigenen Information 
und zu Demonstrationszwecken angelegt. Dabei wurde festgestellt, daB mit den 
im Herbst 1968 eingesetzten Praparaten Igran 50, Aresin, Tribunil und Basanor 

eine gute Wirkung gegen A c k e r  f u c h s s c h wa n z und andere Unkrauter 
erzielt werden konnte. Sofern die Aufwandmengen den Bodenverhaltnissen 
angepaflt waren, traten keine Schaden an den Kulturpflanzen auf. 

Im Friihjahr 1969 eingesetzte Grasherbizide haben bei allgemein guter Unkraut
wirkung z. T. starkere Schaden verursacht Das gilt besonders fur das Praparat 
Gesatop. Es zeigte sich ferner, daB Herbizidanwendungen kurz vor oder wahrend 

einer Kalteperiode beim Getreide, besonders bei Roggen, erhebliche Schaden 
bewirkten. 

Gegen zweikeimblattrige Samenunkrauter zu verschiedenen Terminen einge
setzte Herbizide wirkten nur dann befriedigend, wenn die Temperaturen nicht zu 
gering waren. Da in friiheren J ahren die gleichen Beobachtungen gemacht wurden, 
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kann daraus das Fazit gezogen werden, daB alle gegen zweikeimblattrige Un
kri.i.uter wirksamen Herbizide mit Ausnahme der Atzmittel bei wilchsigem Wetter 
besser wirken als bei niedrigen Temperaturen. Ein fortgeschrittenes Entwick
lungsstadium der Unkri.i.uter kann dabei in Kauf genommen werden. Schi.i.den am 
Getreide wurden nicht beobachtet. Die Ertragsfeststellungen ergaben bei allen 
Mitteln Mehrertri.i.ge, die bei einzelnen Pri.i.paraten statistisch gesichert waren. 
Die von vielen Firmen immer wieder propagierte Frilhbehandlung des Winter
getreides ist nach unseren Erfahrungen nicht zu empfehlen. 

( F. D a m  e , M. Herne r , E. K r a u  s e , H. T h i e  d e ). 

b) Bekii.mpfung von Ackerfuchsschwanz und Ausfallgetreide

in Grassamenbestii.nden

Auch 1969 wurden in Grassamenbesti.i.nden zur Beki.i.mpfung von Ack e r  -
f u c h s s c h w a n z und A u s f a 11 g e t r e i d e umfangreiche Versuche angelegt. 
Dabei ergab sich, daB Avadex BW in Sommergerste mit Beisaat von Deutschem 
Weidelgras in der Ackerfuchsschwanzwirkung nicht voll befriedigte und beim 
Deutschen Weidelgras erhebliche Ausfi.i.lle verursachte. 
Zur Beki.i.mpfung von Ausfallgetreide wurden die Pri.i.parate Tribunil und Casoron 
mit unterschiedlichen Aufwandmengen und zu verschiedenen Terminen ein
gesetzt. Tribunil versagte zur Beki.i.mpfung von Wintergersten-, Winterweizen
und Haferaufwuchs, Casoron verursachte bei noch ausreichender Wirkung mit 
4 kg/ha leichte Schi.i.den beim Kulturgras, die sich aber wieder auswuchsen. 

( H. T h i e  d e ). 

c) Adlerfarnbekii.mpfung

Zur Adlerfarnbeki.i.mpfung wurden Prefix und Casoron G in Aufwandmengen von 
40 bis 50 kg/ha kurz vor Austrieb des Adlerfarns in Blaufichtenkulturen eingesetzt 
mit dem Ergebnis, daB die behandelten Parzellen eine Vegetationsperiode fast 
frei von Adlerfarn gehalten werden konnten. Gegen Ende der Vegetationsperiode 
betrug der Wiederaufwuchs des Adlerfarns in den behandelten Parzellen 25 0/o 
gegenilber Unbehandelt. ( M. He m e r). 

d) Vertrii.glichkeit von Zierstauden gegeniiber Herbiziden

In zunehmendem Mafle sind fur Gartenbaubetriebe, Landschaftsgi.i.rtner und 
Gartenbauverwaltungen Unkrautbeki.i.mpfungsmaflnahmen durch mechanische 
Bearbeitung nicht mehr zu bewi.i.ltigen. Aus diesem Grunde wurden einige Wirk
stoffe bei zahlreichen Stauden auf ihre Vertri.i.glichkeit und auf ihre herbizide 
Wirkung ilberprilft. Die Anwendung der Pri.i.parate erfolgte nur nach der 
Pflanzung bzw. der Aussaat. Die Vertri.i.glichkeit ist nachstehender Tabelle zu 
entnehmen. 

Die Bewertung wurde nach folgendem Schlussel vorgenommen: 
0 Keine Schi.i.den (Wertzahl 1) 
+ Schi.i.digung gering (Wertzahl 2 bis 4) 

++ Schi.i.digung mittel (Wertzahl 5 bis 6) 
+ + + Schi.i.digung stark (Wertzahl 7 bis 8) 
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Wirkstoffe 
Pflanzenart 

Acetanilid Linuron 
Chlor-
oxuron 

Aster (Aster farreri) + + + 

Chrysantheme (Chrysanthemum indicum) 0 + 0 

Drachenkopf (Physostegia virginiana) 0 0 + 

Federnelke (Dianthus plumarius) + ++ + 

Feinstrahlaster (Erigeron hybridus) + 0 0 

Flammenblume (Phlox paniculata) 0 ++ 0 

Frilhlingsmargerite (Chrysanthemum roseum) 0 ++ 0 

Gilbweiderich (Lysimachia punctata) 0 ++ 0 

Knauelglockenblume (Campanula glomerata dahurica) + +++ 0 

Kokardenblume (Gaillardia aristata) 0 0 +++ 

Nachtviole (Hesperis matronalis alba), gesat 0 +++ +++ 

Pechnelke (Viscaria vulgaris) 0 +++ + 

Prachtscharte (Liatris spicata) + ++ 0 

Schleierkraut (Gypsophila paniculata) 0 + 0 

Schleifenblume (Iberis sempervirens) 0 +++ ++ 

Schleifenblume (I. umbellata), gesat 0 +++ +++ 

Sonnenhut (Rudbeckia neumannii) + 0 0 

Stiefmiltterchen (Viola tricolor maxima hiemalis) 0 +++ 0 

Die Unkrautwirkung war bis sechs Wochen nach der Anwendung bei allen 
Praparaten als gut zu bezeichnen, nahm dann jedoch bei den meisten Unkrautern 
schnell ab. Nur Linuron besaB eine langere Dauerwirkung. ( H. T h i e d e ). 

e) Bekampfung von Wurzelpilzen (Thielaviopsis basicola
und Cylindrocarpon radicicola) an Cyclamen

Es wurden folgende Versuche mit verschiedenen Praparaten und Verfahren 
d urchgefilhrt: 
(1) Der Anzuchterde wurden 20, 40 und 60 g Dexon (Bayer) je m3 Erde bei

gemischt. Bei der Kontrolle zeigten die Cyclamen, die mit 40 g/m3 Ertle
behandelt warden waren, die beste Bewurzelung. Bei 60 g/m3 war ein leichter
Wachstumsschock festzustellen, bei 20 g/m3 lieB sich zwar eine deutliche
Wirkung gegenliber Unbehandelt erkennen, doch wurde bei dieser Aufwand-
men!se das Optimum noch nicht erreicht.

(2) Die Cyclamen wurden im Endtopf mit Dexon angegossen. Die Pflanzen ver
trugen die Behandlung ohne Schaden, jedoch blieb der Erfolg deutlich hinter
der vorbeugenden Erdbehandlung zurlick.

20 

Daneben wurden auch die Praparate Tuzet (Bayer), Albisal (Aglukon) und
Orthocid 50 (Schering), alle 0,2°/oig, ausgebracht. In der Wirkung gegen
Thielaviopsis und Cylindrocarpon lag Dexon deutlich in Flihrung, gefolgt von 
Tuzet, Orthocid und Albisal. ( M. He m e r ).
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f) Versuche gegen die Anthurienwurzelfiiule (Pythium splendens)

Es wurde nur das Praparat Dexon (Bayer), das speziell gegen Bodenpilze aus der 
Klasse der Phycomycetes wirksam sein soll, verwendet. Zur Verfiigung standen 
Fertigpflanzen im Endtopf und Jungpflanzen, die noch umzutopfen waren. Aus
gewahlt wurden Exemplare, die schon Wurzelfauleerscheinungen zeigten. 

Die Altpflanzen wurden entweder gegossen (3 g Dexon /101 Wasser) oder in die 
Dexonlosung getaucht (3 g / 81). Die Jungpflanzen wurden teils in behandelte Ertle 
getopft (20 und 40 g Dexon I m8 Erde), teils getaucht und dann in behandelte und 
unbehandelte Ertle getopft. Der Versuch begann am 21.3.1969, am 15. 4., 5. 5. und 
28. 5. wurde ein Teil der Pflanzen nachbehandelt. Am 2. 7. wurde der Versuch
abgeschlossen.

In allen Versuchsgliedern hatten die Anthurien reichlich neue, gesunde Wurzeln 
gebildet. Im Vergleich zu unbehandelten Kontrollen schnitten die Pflanzen am 
besten ab, deren Ertle das Praparat beigemischt warden war. Eine Abhangigkeit 
von der Aufwandmenge und schadliche Nebenwirkungen wurden nicht 
beobachtet. 

Um auch eine Vertraglichkeit beim Kontakt des Mittels mit dem Blattwerk zu 
iiberpriifen, wurden zusatzlich Jungpflanzen mit verschieden starken Losungen 
des Praparates iiberbraust. Schaden ergaben sich nicht. 

Es wird der Praxis empfohlen, zur Bekampfung der Anthurienwurzelfaule wie 
folgt zu verfahren: Der Pflanzerde wird das Praparat beigemischt, fiir Jung
pflanzen 20 g/m3 und fiir altere Pflanzen 40 g/m8 Erde. Die groBen Altpflanzen, 
die als Samentrager dienen, werden mit ihrem Wurzelballen in eine Dexonlosung 
getaucht (3 g/8 1). ( E. W o s t m a n  n ). 

g) Unerwiinschte Nebenwirkungen von Insektiziden

Aus bisher noch nicht ganz geklarten Ursachen kam es nach dem Einsatz von 
Mevinphos (PD 5) zur Bekampfung von Raupen und Blattlausen an Kohl zu 
umfangreicher Totung von Singvogeln. Insgesamt wurden etwa 500 Vogel, vor
wiegend Sperlinge, Griinfinken und Drosseln, abgetotet. Die gespritzten Kohl
felder befanden sich inmitten von Klein- und Hausgarten mit sehr dichtem 
Vogelbesatz. Da die Spritzungen bei starker Trockenheit durchgefiihrt wurden, 
wird angenommen, daB der Wirkstoff von den Vogeln mit dem in den Blattern 
stehenden Wasser (Spritzfliissigkeit, Tau) aufgeriommen wurde. Fur diese Theorie 
spricht auch das Obduktionsergebnis, da in den Kropfen und Magen der Vogel 
keine vergifteten Raupen gefunden wurden. (M. H e m  e r  , A. K e m  p e r ). 

h) Versuche zur Herabsetzung der Fliissigkeitsmenge
bei Applikation von Herbiziden

Ausgehend von der in der Praxis zunehmenden Tendenz, Herbizide mit geringen 
Fliissigkeitsmengen auszubringen, wurden Versuche zur Klarung der Frage auf
genommen, ob und gegebenenfalls in welchem Rahmen die Art der Applikation 
einen EinfluB auf die biologische Wirkung und auf Nebenwirkungen bestimmter 
Herbizide ausiibt. Bei ersten Versuchen mit Aretit fliissig (BASF, Hoechst) zeigte 
sich, daB die Verwendung verschiedener Fliissigkeitsmengen je ha (140 1 bis 6001) 
unter Einsatz unterschiedlicher Diisentypen oder verschiedener Offnungsweiten 
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von Mundstilcken des gleichen Diisentyps bei einheit1ichem Mittelaufwand zu 
unterschiedlichen Ergebnissen fiihren kann. Spritzungen von Aretit flussig mit 
niedrigerem Fliissigkeitsaufwand und kleineren Tropfchen bewirkten einen 
besseren herbiziden Effekt, zugleich aber auch eine starkere Schadwirkung bei 
Getreide. Diese ersten Versuche erbrachten auch Anhaltspunkte dafiir, daB ver

mutlich bei Verwendung spezieller Applikationstechniken der Aufwand an 
Pflanzenschutzmitteln je ha eingeschrankt werden kann. ( F. Ke r s t i n g). 

13. Veroffentlichungen
(29 Artikel, die im Landwirtschaftlichen Wochenblatt Westfalen-Lippe erschienen, sind
hier nicht berucksichtigt.)

B a u m a n n ,  G.: Virus befall in Steinobst- und Kernobstunterlagen. I. Methodik der
Virustests und Ergebnisse der Untersuchungen an Steinobst-Unterlagen. Er
werbsobstbau 11. 1969, 205-209. 

-, Virusbefall in Steinobst- und Kernobstunterlagen. II. Untersuchungen in Kernobst
Klonunterlagen. Erwerbsobstbau 11. 1969, 231-235. 
Viruskrankheiten an Steinobst. In: Viruskrankheiten im Obstbau. AID-Dia-Serie 
Nr. 1621, Teil II (mit Legende), 1969. 

-, Production, maintenance and distribution of virus-indexed plant propagation 
material. Deutsche Stiftung fur Entwicklungslander, Working Paper C, Juni 1969. 
11 s. 

D a m e ,  F.: Zurn Vorkommen und zur Bekampfung von Krankheiten und Schadlingen 
des Spargels im westfalisch-lippischen Raum. In: Versuchsergebnisse fur den 
Gartenbau. Schriftenreihe d. Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe 8. 1969, 
117-121.

F l i e g e ,  H. F.: Besonderheiten bei der Bodenentseuchung im Zierpflanzenbau bei 
Nelken. Schriftenreihe d. Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe 8. 1969, 70-72. 

-, Beitrag zur Symptomatologie der durch Pseudomonas morsprunorum Worm. be
dingten Erkrankungen gewisser Sauerkirschsorten. Ibid. 8. 1969, 170-173. 

H e  d d e  r g o t t ,  H.: Taschenbuch des Pflanzenarztes 1970. Hiltrup b. Munster 1969. 439 S. 
Gedanken zur Durchfuhrung des Pflanzenschutzdienstes auf Landesebene. Gesunde 
Pflanzen 21. 1969, 9-14. 

-, Stand und voraussichtliche Entwicklung der Bekampfung von Pflanzenkrankheiten, 
Schadlingen und Unkrautern in ihrer Bedeutung fur die Umwelt. Natur u. Land
schaft 44. 1969, 84-86. 

-, Aufgaben und Organisation des Pflanzenschutzdienstes der Landwirtschaftskammer 
Westfalen-Lippe. Naturkunde in Westfalen 5. 1969, 37-46. 

-, Gedanken zur Durchfuhrung der Schadlingsbekampfung auf Grund des neuen 
Pflanzenschutzgesetzes. Prakt. Schadlingsbekampfer 21. 1969, 121-124. 

-, Das neue Pflanzenschutzgesetz und seine Bedeutung fur Jagd und Wild. West
falischer Jagerbote 22. 1969, 306-308. 
Zwei Jahre Zusammenarbeit zwischen dem Pflanzenschutzamt und der Lehr- und 
Versuchsanstalt fur Bienenzucht der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe in 
Munster (Westf.). Gesunde Pflanzen 21. 1969, 221-224. 

-, The principles of integrated pest control. Deutsche Stiftung fur Entwicklungs
lander, Working Paper A, Juni 1969. 24 S. 

H e m  e r ,  M.: Bekampfung von Mehltau und Schwarzfleckigkeit (SternruBtau) an Rosen. 
Versuchsergebnisse fur den Gartenbau. Schriftenreihe d. Landwirtschaftskammer 
Westfalen-Lippe 8. 1969, 72-76. 

-, Moglichkeiten und Grenzen der Unkrautbekampfung im Zierrasen. Ibid. 8. 1969, 
183-186.

20* 
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K e m p e r, A.: Die Anwendung von chemischen Pflanzenschutzmitteln im Gemi.isebau 
im Hinblick auf die Hochstmengen-Verordnung - Pflanzenschutz - .  Schriftenreihe 
d. Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe 8. 1969, 112-117 .

-, Erfahrungen beim Einsatz eines Carbamoyloxim-Granulates zur Bekampfung 
pflanzenschadigender Nematoden. Mitt. Biol. Bundesanst. Berlin-Dahlem 136. 1969, 
19-29 .

-, Richtlinien fi.ir die Pri.ifung von Mitteln gegen Blasenfi.iJ3e im Zierpflanzenbau. In: 
Richtlinien fi.ir die amtliche Pri.ifung von Pflanzenschµtzmitteln, Reihe 5-2 .4 .5 . 
Berlin 1969 . 7 S. 

--, H i  11 e b r a n d, K., unter Mitarbeit von P. S t e i n e r  : Richtlinien fi.ir die Pri.ifung 
von Mitteln gegen beiJ3ende Insekten. In: Richtlinien f. d. amtl. Prilfung v. Pflanzen
schutzmitteln, Reihe 5-1 .1 . Berlin 1969 . 11 S. 

-, -, unter Mitarbeit von E. M o s e b a c h: Richtlinien fi.ir die Pri.ifung von Mitteln 
gegen saugende Insekten. In: Richtlinien fi.ir die amtliche Pri.ifung von Pflanzen
schutzmitteln, Reihe 5-1.2. Berlin 1969 . 8 S. 

-, und K o c k, Th.: Rationelle Bekampfung der Wi.ihlmaus (Arvicola terrestris L.). 
Erste Erfahrungen i.iber den Einsatz eines GroJ3gerates zur Ausbringung Phosphor
wasserstoff entwickelnder Praparate in Obstplantagen. Nachrichtenbl. Deutsch. 
Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 21. 1969, 169-171 . 

K e r s t i n g, F.: Gegenwartiger Stand und Entwicklungstendenzen in der Pflanzen
schutztechnik. Mitt. Biol. Bundesanst. Berlin-Dahlem 132. 1969, 164-179 .  

--, Zur Fortentwicklung der Methoden zur Pri.ifung von Feldspritzgeraten. Gesunde 
Pflanzen 21. 1969, 21-24, 26-28. 

-, Geratetechnik- ein wichtigesKapitel. (Teile I-III. ) Bayer-Pflanzenschutzkurier 14.

1969, Hefte 1, 4 und 6 .  
-, Neue Pri.ifhalle fi.ir Pflanzenschutzmittel und -gerate beim Pflanzenschutzamt

Munster (Westf.). Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 21. 1969,
27-28.

-, Gabelstapler als Geratetrager fi.ir die Pri.ifung zapfwellenbetriebener Pflanzen
schutzgerate. Gesunde Pflanzen 21. 1969, 74, 76, 78-80 . 

-, Entwicklungen in der Ausbringungstechnik. Ernahrungsdienst- Deutsche Getreide
zeitung 24. 1969, 4.

-, Zur Pflanzenschutztechnik im Kartoffelbau. Kartoffelbau 20. 1969, 178-180. 
-, Die Applikationstechnik im Pflanzenschutz - Gegenwartiger Stand und Zukunfts-

aspekte. Congres International des Antiparasitaires, Milano, 6-8 Oct. 1969, Rapports 
generaux III. 27 pp. 

-, Pesticide application equipment and its use. Deutsche Stiftung fi.ir Entwicklungs
lander, Working Paper I, Juli 1969 . 16 S. 

-, Probleme der Applikationstechnik im Pflanzenschutz. Zeitschr. Pflanzenkrankh. 76.

1969, 484-500 . 
-, Spritz- und Spri.ihgerate im Feld- und Gartenbau. AID-Dia-Serie Nr. 1062 (mit 

Legende). 1969 . 
K o c k, Th.: Viruskrankheiten im Obstbau und MaJ3nahmen zu ihrer Verhi.itung. Ver

suchsergebnisse fi.ir den Gartenbau. Schriftenreihe d. Landwirtschaftskammer 
Westfalen-Lippe 8. 1969, 176-182 . 

R o h l o f f, I.: Das Salatmosaikvirus. Schriftenreihe d. Landwirtschaftskammer West
falen-Lippe 8. 1969, 105-109 . 

-, und M a r r o u, J. P.: Durch das Saatgut i.ibertragbare Viren der wichtigsten gartne
rischen Kulturpflanzen. Saatgutwirtschaft - SAFA 21. 1969, 652, 654, 656---657 . 

Th i e d e, H.: Chemische Unkrautbekampfung - neuere Erfahrungen. Kartoffelbau 20.

1969, 103-104. 
W o s t m a n  n, E.: ::3pritzzeitenversuchc gegen Apfelmehltau in der Baumschule. 

Schriftenreihe d. Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe 8. 1969, 173-176 . 
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1. Im Jahre 1969 auf Landesebene erlassene Rechtsvorschriften

Um Wiederholungen in den Berichten der Pflanzenschutziimter Hannover und 
O ldenburg zu vermeiden, werden die im Lande Niedersachsen im Berichtsjahre 
erlassenen Rechtsvorschriften nachstehend in einem besonderen Abschnitt 
zusammengefaflt. 

Gebiihren bei der A n  e rk e n  nu n g u n d Z u 1 a s s  u n g v o n  S a at gut 
RunderlaB des Niedersiichsischen Ministers fur Erniihrung, Landwirtschaft und 
Forsten vom 22. Januar 1969 - IV2 a - 25 05 04 - 3979/68 - GiiltL 42/17 -. 
(Niedersiichsisches Ministerialblatt, Nr. 6 vom 3. Februar 1969, S. 154.) 

Sechste Verordnung zur D u r c h f ii h r u n g d e s N i e d e r s ii c h s i s c h e n 
L a n d e s  ja g d g e s  e t z  e s. Vom 22. Januar 1969. 

(Niedersiichsisches Gesetz- und Verordnungsblatt, Nr. 4 vom 4. Februar 1969, 
s. 41.)
(Amtl. Pfl.schutzbest. N. F. 29. 1969, 19.)

Niedersiichsische Verordnung zur D u r c h f ii h r u n g  d e s  P f 1 a n  z e n  -
s c h u t  z g e s e t  z e s. Vom 12. Februar 1969. 

(Niedersiichsisches Gesetz- und Verordnungsblatt, Nr. 5 vom 26. Februar 1969, 
s. 43.)
(Amtl. Pfl.schutzbest. N. F. 29. 1969, 64-65.)

Achte Verordnung zur Anderung der Verordnung iiber den H a n d  e 1 m i  t 
G i f t  e n. Vom 21. Februar 1969. 

(Niedersiichsisches Gesetz- und Verordnungsblatt, Nr. 5 vom 26. Februar 1969, 
s. 45.)

Verordnung zur B ekii m p f u n g  d e r  B o rke n - u n d  B a s tkii f e r. Vom 
28. April 1969.

(Niedersiichsisches Gesetz- und Verordnungsblatt, Nr. 12 vom 30. April 1969,
S. 110.)

Verordnung iiber die g ewe r b s m ii Bi g e A n  we n d  u n g v o n  P f 1 a n  z e n  -
s c h u t z m i t t e l n. Vom 17. Oktober 1969. 

(Niedersiichsisches Gesetz- und Verordnungsblatt, Nr. 26 vom 30. Oktober 1969, 
s. 186.)
(Amtl. Pfl.schutzbest. 30. 1970, 20.)

G ewe r b s m iifli g e  A nwe n d u n g  v o n  Pf l a nze n s c h u t z m i t t e l n

RunderlaB des Niedersiichsischen Ministers fur Erniihrung, Landwirtschaft und 
Forsten vom 7. November 1969 - II/1 f - 2611/69 - GiiltL 43/49 -. 
(Niedersiichsisches Ministerialblatt, Nr. 48 vom 2. Dezember 1969, S. 1145.) 



2. Pflanzenschutzamt Hannover

Dienstherr: Landwirtschaftskammer Hannover 

Dienstbereich: Regierungsbezlrke Hannover, Hildesheim, Liineburg, Stade; 

Verwaltungsbezirk Braunschwelg 

Anschrift: 30 11 Ahlem iiber Hannover, Wunstorfer LandstraBe 9; 

Tel. (05 11) 16651 

Direktor: Landw.-Direktor Dr. Karl F r I t z s c h 

1. Oberblick

Auch 1969 blieben Tip u la und F e  Id m a  u s e  praktisch ohne Bedeutung. Filr 
die geringe Vermehrung der Feldmause war wohl der lange anhaltende Winter 
(bis Ende Marz) und das relativ kilhle und trockene Frilhjahr ausschlaggebend. 
Die Flugzeit der Wiesenschnake fiel mit einer anhaltenden sommerlichen Trocken
heit zusammen, die auch diesen Schadling zu keiner besonders starken Befalls:. 
dichte hat kommen lassen. 

R a p s g I a n z k a f e r , K o h 1 s c h o t e n m  ii c k e und K o h 1 s c h o t e n -
r ii BI e r  waren wohl vorhanden, auch in einer beachtlichen Befallsstarke, die 
aber unter den gegebenen Wetterverhaltnissen (nafl und kilhl) zu keinen 
bemerkenswerten Schaden filhrten. Der Bliltenausfall an den Haupttrieben war 
vielmehr auf physiologische Storungen zurilckzufilhren. Wenn es trotzdem noch 
zu einer durchschnittlichen Rapsernte kam, ist das im wesentlichen auf die zahl
reichen und auch ausreifenden Bestockungstriebe zurilckzufilhren. 

Auch die Schadlinge an Ruben ( R ii b e n  f l i e g e  , B 1 a t  t 1 a u s  e ,  R ii b e  n -
w a n  z e )  erreichten meist nur unterdurchschnittlichen Besatz. Blattlaus
bekampfungsmaBnahmen wurden vereinzelt, die Rilbenfliegenbekampfung wohl 
haufiger durchgefilhrt, doch nicht in jedem Fall den Befallsverhaltnissen 
entsprechend. 

Weit groBere Schwierigkeiten bereiteten die starkeren und sich ilber eine langere 
Zeit hinziehenden Einflilge der Ge 1 b e n  und R o t e n  W e i  z e n  g a 11 m ii c k  e. 
In der Borde und in den Niederungen des sildhannoverschen Berglandes (Leine
tal) waren BekampfungsmaBnahmen erforderlich und wurden z. T. ilber den 
gilnstigsten Zeitpunkt hinaus durchgefilhrt. K ii m m  e r k  o r  n wurde beim 
Weizen auch durch die wahrend der Kornbildung anhaltende Trockenheit ver
ursacht und hat gebietsweise zu erheblicher Ertragsminderung gefilhrt. 

Die K r a u t  f a  u I e der Kartoffel zeigte sich nesterweise bereits in Frilh
kartoffeln, kam aber bei nachfolgender Trockenheit zu keiner weiteren Aus
breitung. Erst abreifende mittelfrilhe und mittelspatreifende Sorten wurden 
wieder starker befallen. Doch filhrte diese relativ spate Infektion in einer Periode 
bemerkenswerter Bodentrockenheit wohl zum Verfall des Krautes, aber zu keiner 
Braunfaule der Knollen. Um so beachtlicher war wiederum die E i s  e n  f 1 e c k  i g -
k e i t bei einigen besonders dafilr anfalligen Sorten. 

Im Juli noch einmal starker aufkommende Blattlause haben im Saat- und Ver
mehrungsanbau der Kartoffeln zu einer starkeren im Test nachgewiesenen 
B I a t t r o 11 infektion gefilhrt. 
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Zu diesem Zeitpunkt wurde auch vielfach iiber stiirkeren Blattlausbesatz an Kopf
salat und in diesem Zusammenhang auch iiber eine stiirkere Ausbreitung des 
S a 1 a t m o s a i k s geklagt. 
Der gebietsweise unterschiedliche starke Flug der Ko h 1 e u 1 e wurde nicht in 
jedem Falle mit Bekiimpfungsma13nahmen gestort. Es kam bei Blumenkohl, Wei13-
kohl und Wirsing, selbst bei Griinkohl zu bemerkenswerten Schiidigungen und 
Ertragseinbu13en. Der Ko h 1 w e  i 131 i n  g hat im Vergleich dazu keine nennens
werten Ausfiille verursacht. 
V-berraschend kam Mitte August stark die K o h  1 r ii b s e n  b 1 a t t w e s p  e auf,
nachdem sie etwa 20 Jahre lang ohne Bedeutung geblieben war. Die fleckenweise
bedeutenden Fra13schiiden beschriinkten sich in dieser Zeit im wesentlichen auf
Stoppelraps, spiiter auf auflaufenden Winterraps.
Im Kernobstanbau hat der A p f e 1 w i c k 1 e r  durch Spiitflug der ersten und
durch einen stiirkeren als den iiblichen Anteil der zweiten Generation erhebliche
Vermadung verursacht. Vereinzelt hat auch der P f 1 a u  m e n  w i c k 1 e r  unter
giinstigen Wetterverhiiltnissen wiihrend der Flugzeit der zweiten Generation zu
einem beachtlichen Befall, vor allem der Hauszwetsche gefiihrt.
Auch der S c h o r f befall der Apfel wir z. T. beachtlich. Von anderen Pilzkrank
heiten breitete sich nach der Ernte der schwarzen Johannisbeeren der S ii u 1 e n  -
r o s t aus und loste vorzeitigen Blattfall aus. Auch die S p r ii h f 1 e c k  e n  -
k ra n k  h e  i t  der Sauerkirschen fand gilnstige Ausbreitungsmoglichkeiten und
fiihrte wiederum, nun bereits 3 Jahre hintereinander, zu vorzeitigem Blattfall.
Die G r a u s  c h i m m  e 1 f ii u 1 e der Erdbeeren blieb im Berichtsjahre ohne
Bedeutimg.

2. Organisation und Personalverhaltnisse

a) Organisation

Organisatorische Anderungen wurden im Jahr 1969 nicht vorgenommen.

b) Personalverhaltnisse

Der Personalbestand am 31. 12. 1969 stellte sich wie folgt dar:

Wissen-
schaft-
licher 
Dienst 

Pflanzenschutzamt 8 

Bezirksstellen 5 

Pflanzenbeschau 
Bisambekampfung 
Insgesamt 13 

davon beamtet 8 

aus Bundesmitteln 

Tech-
nischer 
Auflen-
dienst 

3 

29 

3 

8 

43 

1 

2 

Labora
toriums

Dienst 

11 

11 

Ver
waltungs

dienst 

10 

5 

15 

Sonstige 
(ohne 

Raum
pflege) 

31 

31 

6 

Die Referenten beim Pflanzenschutzamt bearbeiten folgende S n c h g e  b i e t  e : 
Zoologie, Botanik, Anwendungstechnik, Warndienst, Kartoffelvirosen, Nematoden, 
Obstvirosen. 
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3. Ausbildung von Fachkraften fiir den Pflanzenschutz
Eine Landwirtschaftsreferendarin mit Fachrichtung Pflanzenschutz schloB ihre
Ausbildung mit der zweiten Staatspriifung ab. Drei Laborantinnenlehrlinge
befinden sich in der Ausbildung.

4. Tagungen und Besuche
An Fachtagungen, insbesondere denen der Biologischen Bundesanstalt, nahmen
die zusta.ndigen Referenten des Pflanzenschutzamtes teil.

5. Melde- 1.md Warndienst
An die abonnierten Warndienstteilnehmer wurden 1969 vom Pflanzenschutzamt
und seinen Bezirksstellen insgesamt 194 verschiedene Warnmeldungen verschickt.

6. Offentliche Aufklarung
Neben 48 Aufsatzen van Mitarbeitern des Pflanzenschutzamtes iiber aktuelle
Pflanzenschutzprobleme erschienen in der ,,Hannoverschen Land- und Forstwirt
schaftlichen Zeitung" 23 Pflanzenschutzhinweise. Diese Hinweise wurden auch in
,,Land und Garten" veroffentlicht. Im Rundfunk wurden in 72 Sendungen auf
UKW Pflanzenschutzhinweise und -warnmeldungen gesendet. In Vortragen,
Kurzreferaten und Diskussionsbeitragen auf landwirtschaftlichen Versamm
lungen sind Pflanzenschutzfragen vor etwa 30 OOO Teilnehmern behandelt warden.

7. Auskunft und Beratung
Trotz der starken Inanspruchnahme durch Hoheitsaufgaben wurde die Beratung 
der Praxis weiter in dem seither iiblichen Umfange durchgefiihrt. Diese Beratung 
wird besonders haufig in Fragen der Unkrautbekampfung im Acker- und Gemiise
bau sowie bei Mangelerscheinungen in Anspruch genommen. 

8. OberwachungsmaBnahmen nach dem Pflanzenschutzgesetz
a) Uberwachung der Lobnsaatbeizstellen

In den Lohnsaatbeizstellen wurden auch im Jahre 1969 regelmaBig Beizproben 
gezogen und im Pflanzenschutzamt untersucht. Von insgesamt 1196 Proben er
wiesen sich 870 = 75,1 lfJ/o als richtig, der Rest zu etwa gleichen Teilen als zu 
schwach oder zu stark gebeizt. Wenn auch kleinere Abweichungen vom richtigen 
Beizgrad nicht zu mangelhafter Wirkung oder zu Auflaufschaden fiihren miissen, 
so werden die Untersuchungsergebnisse van den Lohnsaatbeizstellen doch fur so 
wichtig gehalten, dafl sich die ganz iiberwiegende Zahl derselben fur die Bei
behaltung der gebiihrenpflichtigen Untersuchungen ausgesprochen hat. Wahrend 
die Naflbeizung nur noch selten Anwendung findet, nimmt die Feuchtbeizung an 
Bedeutung weiterhin zu. Dach zeigen auch hier die Untersuchungsergebnisse, daB 
auch bei ihr der richtige Grad der Beizung nur gewahrleistet ist, wenn er durch 
Entnahme und Untersuchung van Beizp.roben immer wieder bestatigt wird. 

b) Bisamauftreten und -bekampfung
Im Berichtsjahre wurden insgesamt 42 940 Bisame gefangen, das sind 28°/o weniger 
als 1968 (60 052). Daran sind beteiligt die Bisamji.i.ger mit 3 754 (5 501), die 
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ordnungsgemaB eingesetzten Privatfanger mit 19 458 (28 267) und sonstige mit 
19 627 (26 207). Zu den Grunden des Riickganges der Fangzahlen gehort u. a. ein 
spilrbarer Befall.sruckgang. Hierzu hat neben dem Fang im Herbst 1968 die 
Trockenheit des Sommers beigetragen. Diese hatte eine Sommerwanderung zur 
Folge, die zum Verlust vieler Jungtiere beigetragen hat. Jedoch ist bei Eintritt 
bisamgilnstiger Witterung mit Wiederzunahme zu rechnen, da das geringere 
Fangergebnis der meisten Privatfanger nicht zu erhohter Tatigkeit anspornt, 
sofern die Fangpramien dieselbe Hohe behalten. - Die Landesstelle fur Bisam
bekampfung hat sich bemiiht, den Gedanken des ,,bisamsicheren" Bauens der 
Wasserwirtschaft nahezubringen. Neben der dabei anstehenden Kostenfrage 
entsteht die Frage der Auswahl geeigneter Baustoffe. Hierzu liegen praktisch 
keine Unterlagen vor. Um einen ersten Eindruck hierzu zu gewinnen, wurden 
Kafigversuche angestellt, deren Ergebnisse nicht unbedenklich auf Freilandver
haltnisse ilbertragen werden konnen, aber bereits Hinweise geben. Uberdies 
konnten Beobachtungen iiber das Verhalten des Bisams gewonnen werden. Die 
wichtigste Erkenntnis ist, daB die Tiere sich iiberaus unterschiedlich verhalten. -
Die Landesstelle beteiligte sich an der Prilfung neuer Fallentypen. Es wurde fest
gestellt, dafl sie die bisher zugelassenen Fallen nicht zu ersetzen vermogen, wohl 
aber Lucken bei Vorliegen solcher Verhaltnisse schlieBen, die den Einsatz der 
ilblichen Fallen erschweren oder unmoglich machen. 

9. Amtliche Pflanzenbeschau

a) Einfuhrbeschau

Beteiligte E i n 1 a fl s t e 11 e n : 
Postzollamt Hannover, Flughafen Langenhagen, 
Bahnstation Vorsfelde, Autobahn-Zollamt Helm
stedt. 

Inhalt der Sendungen 

Lebende Pflanzen einschl. Stecklinge, Edelreiser, 

Blumenzwiebeln und -knollen 

Schnittblumen, Bindegriln und andere 

frische Pflanzenteile 

Gemilse, Kartoffeln und Mostobst 

Sildfriichte und Obst auBer Mostobst 

Getreide, trockene Hillsenfrilchte und pflanzliche PreBrilckstande 

der Olgewinnung 

Anzahl 
Gewicht der 

inkgSendungen 

104 14 215 kg 

448 89 627 kg 

8 218 985 kg 

13 3 295 kg 

238 4 688 900 kg 

811 5 015 022 kg 
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b) Ausfuhrbeschau

B e st i mm u n g s 1 a n d  e r : 52 europaische und auBereuropaische Lander.

Inhalt der Sendungen 

Lebende Pflanzen einschl. Stecklinge, Edelreiser, 

Blumenzwiebeln und -knollen 

Schnittgrun, Schnittblumen und andere frische 
Pflanzenteile 

Obst und Gemuse 

Kartoffeln 

Samereien einschl. Getreide 

Sonstiges: Holzkisten (Sirex-Zertifikate) 

Schnittholz 

Insgesamt 

Torfballen 

Maiblumentreibkeime 

c) Zeugnisausfertigung fiir Sendungen nach Berlin

und der Sowjetischen Besatzungszone

(Ursprung der Sendungen: Bundesrepublik) 

Lebende Pflanzen einschl. Stecklinge, 

Edelreiser, Blumenzwiebeln 

und -knollen 

Schnittgrun, Schnittblumen und 

andere frische Pflanzenteile 

Obst und Gemlise 

Kartoffeln 

Samereien einschl. Getreide 

Sonstiges: Nusse 

Insgesamt 

Tabak 

Heu 

Stroh 

Anzahl 
der 

Sendungen 

480 

3 

632 

822 

775 

422 

18 

1 

89 

3242 

45 

1368 

1 

2 938 

3 532 

896 

11 

18 

9 

2 

8 820 

Menge 

4 031 783 Stuck 

10 700 Stuck 

9 329 138 kg 

14 806 325 kg 

19 711 843 kg 

11 800 Stuck 

724fm 

300 Stuck 

1 264 350 Keime 

43 847 306 kg 

4 054 583 Stuck 

724fm 

1 264 350 Keime 

207 269 Stuck 

3 576 OOO kg 

20 OOO Stuck 

38 246 737 kg 

68 654 OOO kg 

20 389 859 kg 

109 OOO kg 

240 OOO kg 

151 OOO kg 

25 OOO kg 

227 269 Stuck 

131 391 596 kg 
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10. Amtliche Prufung von Pflanzenschutzmitteln und -geraten

a) Amtliche Mittelpriifung

317 

Im Rahmen der amtlichen Prilfung von Pflanzenschutzmitteln wurden 1969 ins
gesamt folgende Mittel nach speziellen Untersuchungsmethoden bzw. in Freiland
versuchen geprilft und, soweit erforderlich, Ertragsergebnisse festgestellt: 

Hauptpriifung 

G e t r e i deb e i z m i  t t e l  

Roggen 5 

Weizen 6 

Gerste 

Hafer 

Flug brand 1 

12 

Unkr a u t m i t t e l  

Getreide 18 

Ruben 4 

Kartoffeln 1 

Sonstige 14 

Obst 3 

40 

Phytophthora an Kartoffeln 4 

Mittel gegen tierische Schiidlinge 

(Drahtwiirmer, Gemiisefliegen, 

Riibenfliegen, beiI3ende und 

saugende Schad!. Vorratsschutz) 6 

Mittel gegen Nematoden 1 

Insgesamt also 63 Hauptpriifungen und 114 Vorpriifungen. 

b) Amtlidte Geratepriifung

Vorpriifung 

12 

11 

9 

15 

3 

50 

20 

5 

13 

1 

39 

3 

22 

In der amtlichen Gerateprilfung befanden sich insgesamt 17 Pflanzenschutz- und 
Vorratsschutzgerate. Soweit sich dabei technische Mangel ergaben, wurde eine 
Anerkennung vorerst nicht ausgesprochen. 

11. Reihenuntersuchungen

a) Nematodenuntersuchungen

Die seit Jahren rilcklaufige ·rendenz im Pflanzkartoffelanbau bedingt einen 
stetigen Rilckgang der Anlieferungen von Bodenproben fur die amtliche Unter
suchung auf Besatz mit Zysten des K a r t o  f f  e 1 n em a t  o d e n. Es wurden im 
Berichtsjahr - einschlieBlich der Proben fur den Kartoffel- und Maiblumen
export, fur die Resistenz- und Mittelprilfungen sowie fur die Nachuntersuchungen 
und Ersatzschlage - insgesamt 236 805 Proben untersucht. 
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Die amtliche Resistenzpriifung gegen Kartoffelnematoden wurde auch im Jahre 
1969 an 2 Versuchsorten durchgefiihrt und umfal3te - wie bisher - die Kartoffel
stamme aller drei Wertprilfungsjahre. 

Unsere umfangreichen Resistenzprilfungen gegen G e  t r e i d  e n  em a t  o d e n
konnten erheblich eingeschrankt werden, da das Verhalten der meisten Getreide
sorten im Hinblick auf deren Empfindlichkeit und die Nematodenvermehrungs
rate unter unseren Befallsbedingungen hinreichend geklart ist. 

Durch die Einschrankung der Getreidenematodenversuche ist es mi:iglich gewor
den, in unsere Versuche andere Nematodenprobleme einzubeziehen, deren Li:isung 
immer drip.glicher wird ( R ii be n n e mato d e  n ,  Vektorenbekampfung, wan
dernde W u r z  e 1 n e m  a t  o d e n ). 

b) Virusuntersuchungen

aa) K a r t  o f f  e 1 n 

Das lange anhaltende Sommerwetter im Jahre 1969 hat die Flugtatigkeit der 
B 1 a t  t 1 a u  s e und damit die Ubertragung der Viruskrankheiten bei Kartoffeln 
sehr begiinstigt. Dadurch haben sich bei einigen Sorten - hauptsachlich durch 
B 1 a t  t r o 11 k r a n k  h e  i t  - erhi:ihte Aberkennungen durch die Testung ergeben. 
Insgesamt sind im Testjahr 1969/70 5901 Kartoffelproben auf Virusbefall getestet 
worden. 

Die zunachst durch Personalmangel bedingte Verzi:igerung der Testdurchfilhrung 
konnte zwar Dank der iiberaus gilnstigen Lichtverhaltnisse in den Herbstmonaten 
noch aufgeholt werden, doch soll der Einbau der Testung in die Anerkennung 
und deren Durchfiihrung durch eine Fachkommission iiberprilft werden. 
Durch eingehende Feldversuche konnte erstmalig mit Sicherheit nachgewiesen 
werden, dal3 die bislang auf physiologische Ursachen zuriickgefiihrte E i s e n  -
f 1 e c k  i g k e i t  mancher Kartoffelsorten auf Befall durch das Ra t t 1 e v i r u s
zuriickzufilhren ist. Die Versuche zur Ermittlung resistenter Sorten bzw. zur 
Abti:itung der virusiibertragenden freilebenden Nematoden werden fortgesetzt. 
bb) Ob s t
Nachdem umfangreiche Untersuchungen in den Jahren 1967 und 1968 ergeben 
hatten, dal3 unsere Apfelsorten und -unterlagen nahezu vollstandig von 
1 a t e  n t e n  V i r e n  befallen und diese Viren weitgehend mit zwei bekannten 
Birnenviren identisch sind, von denen das eine Virus das vegetative Wachstum 
unserer Birnensorten besonders stark hemmt, wurde 1969 versucht, Herkilnfte 
der wichtigsten Apfelsorten und -unterlagen durch Warmetherapie von diesen 
latenten Viren zu befreien. Hierfiir wurden Handveredlungen auf Samlings
unterlage und Typenunterlagen in grol3en Ti:ipfen 3 Wochen lang Temperaturen 
von 37° C ausgesetzt. Von den bei diesen Temperaturen gebildeten Trieben 
wurden Triebspitzen von 1 cm Lange auf krautige noch nicht verholzte Samlinge 
gepfropft, in der Hoffnung, dal3 die iiber einen langeren Zeitraum auf die Pflanzen 
einwirkenden hohen Temperaturen ein Vordringen der Viren in die jungen 
Triebspitzen verhindert haben. Nach Uberwindung einiger zunachst aufgetretener 
technischer Schwierigkeiten wurden gute Anwachsergebnisse bei den krautigen 
Veredlungen erzielt. Im Frilhjahr 1970 erfolgt die Testung der auf diese Weise 
gewonnenen Veredlungen. 
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Sollten durch die Wiirmebehandlung nur wenige vollig virusfreie Veredlungen 
gewonnen sein, so kann doch von ihnen auf Grund der hohen Vermehrungsquote 
unserer Obstgeholze (Okulationen) innerhalb relativ kurzer Zeit eine groflere 
Vermehrung durchgefiihrt werden. Auf jeden Fall verspricht die vollige Virus
freiheit von Apfelsorten und -unterlagen iihnlich wie bei Birnen ein wesentlich 
besseres Wachstum mit entsprechend hoheren Ertriigen. Eine rein zufiillig im 
Rahmen der Testung gefundene Apfelsorte sowie auch eine Typenunterlage 
lassen das jedenfalls bereits deutlich erkennen. 
Die von den vorhandenen getesteten virusfreien Obstsorten anfallenden Reiser, 
insbesondere von Kirschen- und Birnensorten, werden in zunehmendem Mafle 
von den Baumschulen angefordert. Die Unterschiede im Aufwuchs getesteter und 
nicht getesteter Sorten sind in. diesen Betrieben so eindeutig, daB in ihnen nur 
noch virusgetestete Reiser fur die Veredlung verwendet werden. Leider fehlt von 
zahlreichen Sorten noch vitusfreies Material. Hier wird hoffentlich in absehbarer 
Zeit iiber die Wiirmetherapie das entsprechende Sortenmaterial virusfrei bereit
gestellt werden konnen. 
Im Muttergarten stehen zur Zeit 1000 Biiume getesteter virusfreier Obstsorten, 
die in den niichsten Jahren mehr und mehr Reisermaterial liefern. Etwa 600/o 
des etwa 2 ha groflen Muttergartens waren 1969 bepflanzt. Im Friihjahr 1970 soll 
eine weitere Fliiche von 2 Morgen Grofle mit virusgetesteten Biiumen bepflanzt 
werden. 

12. Erfahrungen und Versuche

a) Rilbeniliegenprognose

Die um die Jahreswende 1968/69 durchgefiihrten Untersuchungen von Schwimm
schlamm auf Besatz an Riibenfliegenpuparien ergab star ken Besatz, gute Schlupf
fiihigkeit und geringe Parasitierung. Die daraus abgeleitete Prognose iiber das 
Schadauftreten im Friihjahr und die Notwendigkeit einer Bekiimpfung traf zu, 
wurde aber durch die ungiinstige Witterung im April und Mai gemildert. Es 
waren aber vielerorts, besonders im Bereich der Borde, Bekiimpfungsmaflnahmen 
notwendig. Das Auftreten fiel nicht mit dem der S c h w a r z e  n R ii b e  n b l a  t t -
l a  u s  zusammen; diese erschien in nur geringer Menge spater. 
Die Untersuchungen um die Jahreswende 1969/70 erbrachten nur ein Viertel der 
Puparienmenge des Vorjahres. Das gewonnene Material war wenig schlupffahig 
und entlie/3 im Durchschnitt aller Proben 62'0/o Parasiten. Dies war angesichts der 
Witterung des Sommers und Friihherbstes nicht anders zu erwarten. Denn die 
Eier sind gegen Austrocknung empfindlich, auch erhoht Wiirme die Aktivitiit der 
Parasiten. Uberdies verzogert Bodentrockenheit den Schlup£ der Fliegen, weshalb 
vor allem im nordlichen Bereich mit leichteren Boden die Moglichkeit besteht, 
daB eine Sommergeneration ausgefallen ist. Die da:J)ach gestellte Prognose fiir 
das Friihjahr 1970 geht dahin, daB mit einem umfangreichen Schadauftreten 
nicht zu rechnen ist. Bekiimpfungsmaflnahmen werden nur in ganz besonders 
gelagerten Fallen erforderlich werden. ( E. G e r s  d o  r f ). 

b) Blattlausbeobacbtung

Die Blattlausbeobachtung, die in erster Linie die Unterlagen fiir die vorzeitige 
Krautentfernung im Kartoffelbau sowie ggf. die Unterlage fiir Bekiimpfungs-
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empfehlungen im Rilbenbau zur Verhinderung frilhzeitiger Vergilbungsinfek
tionen geben soll; wurde im ilblichen Rahmen durchgefilhrt. Es hat sich ganz 
deutlich gezeigt, daB die Feststellung des Umfanges der Eiablage an den Blatt
laus-Winterwirten und die Feststellung der Termine des Schlupfes an diesen 
und des Beginns des Abfluges sowie des Umfanges dieser Erscheinungen nichts 
ilber die weitere Entwicklung im Sommer auszusagen vermogen. 
Beides kann wichtig sein fur die Geschehnisse im Mai und Juni. Im Berichtsjahr 
war zu dieser Zeit das Auftreten der Blattlause erwartungsgemaB gering. Darum 
wurde auf Spritzempfehlung im Rilbenbau generell verzichtet, was sich als richtig 
erwies; denn noch im Juli war das Auftreten vergilbungskranker Ruben geringer 
als in den beiden vorhergehenden Jahren. 
Als richtig festgelegt erwiesen sich auch die Termine filr die vorzeitige Kraut
entfernung: kein ihr rechtzeitig unterzogener Schlag muBte spater aberkannt 
werden. Sogar geringfilgige Terminilberschreitung bis zu einer Woche hatten 
keinen nachteiligen EinfluB. 
Die erhebliche Zunahme besonders der G r  ii n e n  P f i r s  i c h b 1 a t  t 1 a u  s er
folgte erst nach Mitte Juli und spater. Zu dieser Zeit war nicht vorauszusehen, 
daB diese ilberraschende, plotzliche und reichlicl1e Vermehrung, die weder im 
Umfang noch in der Auswirkung seit 1947 eine Parallele findet (1959 lag die 
Vermehrungsspitze schon Ende Juni, und es folgte ihr ein volliger Zusammen
bruch), die beobachtete Auswirkung auf den Gesundheitszustand des Pflanzgutes 
haben wilrde, zumal Primarinfektionen sich nicht mehr ausbilden konnten. 
Wahrend die Vermehrung selbst angesichts der Witterung moglich erschien, ob
wohl ebensogut das Gegenteil (nach dem Beispiel von 1959) hatte eintreten 
konnen, war der Umfang der Neuinfektionen nicht annahernd vorauszusehen; 
denn dieselbe Witterung schien rein optisch ein frilhzeitigeres Absterben, vor 
allem der Bestande frilher Sorten, erwarten zu lassen. Fur die frilhesten Sorten 
traf dies in der Tat auch zu. 
Es erscheint zweckmaBig, Untersuchungen ilber das Eintreten der Altersresistenz 
gegen die B 1 a t  t r o 11 k r a n k  h e  i t  (andere Virosen traten praktisch nicht in 
Erscheinung) aufzunehmen, wenn auch Fehlschlage moglicherweise <lurch Wieder
austrieb verursacht wurden. 
Die Erfahrungen des Sommers und Herbstes dilrften die vorzeitige Kraut
entfernung und die rechtzeitige Vornahme der Vektorenbekampfung wieder in 
den Vordergrund rilcken. Es wird also die Bla:ttlausbeobachtung eine gr6Bere 
Bedeutung haben als in den vorhergehenden Jahren. Dies liegt nicht zuletzt 
an dem Rilckgang der Pflanzkartoffelerzeugung, die <lurch gleichzeitige anteil
maBige Zunahme von Wirtschaftskartoffelbestanden von zweifelhafter Gesund
heit in geri!].gerer Entfernung als frilher bedroht ist. ( E. G e r s  d o  r f ). 

c) Wirkung der Vektorenbekampfung auf den Virusbesatz (Blattrollkrankheit)
1 

der Kartoffeln

Hierilber wurden im Pflanzkartoffelgebiet Uelzen-Lilneburg Untersuchungen an
gestellt. Angesichts der jahrelang nicht mehr vorgekommenen, nun aber 1969 
recht hohen Blattrollaberkennungsquote bei einigen Kartoffelsorten suchen die 
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am Pflanzkartoffelbau Beteiligten nach Erklarungen; sie konnen nur nach exakter 
Ermittlung der Faktoren: 

Blattrollbesatz des Ausgangsmaterials und des Erntegutes <lurch Augen
stecklingstest, 
Wachstumsdaten, insbesondere Absterben und evtl. Krautabtotung, 
Form und Termine der Vek�orenbekampfung 

und in Verbindung mit dem regional festgestellten Ablauf der Vektoren
entwicklung sowie unter Berilckslchtigung - nicht immer bekannter - lnfek
tionsquellen gegeben werden. 
Bei derartiger Verfolgung herkunftsmaBig praktisch blattrollfreier Bestande der 
Sorten ,Hansa' und ,Sieglinde' im obengenannten Raum ergibt sich filr 40 Falle 
die nachstehende Aufgliederung: 

Blattlausspritzungen 24. 6.-11. 7. 1969 

gesund,. 0-4 j)/o blattrollkrank 
krank, 8-25'0/o 

Frilh 1-2 x 

8 

11 

Spat 2 x 
10.-30. 

15 
6 

Von den 8 gesunden Bestanden mit nur frilhen Spritzungen waren 6 bis zum 25. 7. 
abgestorben bzw. abgetotet. 
Die regional an 6 Stellen <lurch 100-Blatt-Zahlungen ermittelten Vektorenzahlen 
waren zunachst niedrig, mit erster Nymphenfeststellung am 5. 7.; etwa ab Mitte 
Juli zeigte sich eine ungewohnlich starke Zunahme, die bis Ende des Monats 
anhielt. Aus den vielfach bestatigten Befunden bei frilh (bis 25. 7.) abgestorbenen 
oder abgetoteten Bestanden ist als Infektionszeit die Zeitspanne vom 18.-25. 7. 
abzuleiten; damit ist auch die relative Wirkungslosigkeit frilher Spritzungen und 
der in der Tabelle nicht angegebenen Disystonbehandlung beim Pflanzen · zu 
erklaren. Die Tatsache, dafl auch die Bestande mit spaten Spritzungen zu immer
hin 30 °/o schwer krank sind, zeigt, dafl die Vektorenbekampfung starkeren Infek
tionsdruck aus der Nachbarschaft nicht abzuwehren vermag. ( W. K a  b i e r  s c h ). 

d) Flugverlauf nach Fanglampenkontrollen

Eine Insektenfanglampe wurde erstmals auch zur Flugkontrolle der K o h  1 e u 1 e 
auf dem Gelande der Lehr- und Versuchsanstalt filr Gartenbau in Ahlem ein
gesetzt und ergab filr den Falterflug der 1. Generation, in Pentaden zusammen
gefaflt, folgenden Flugverlauf: 

Monat 

Penta den 4 

Zahl der Falter 0 

5 

1 

Juli 

6 

0 

1 

12 

August 

2 

1 

3 4 
10 23 

September 1969 

5 
9. 

6 

8 

1 

4 

2 

1 

3 

0 

Anfang September wurde die Fanglampe wieder stillgelegt. Die Fangergebnisse 
vermitteln also nur einen Uberblick ilber die Hauptflugzeit des Falters. Sie fallt 
im Beobachtungsjahre unweit von Hannover in die 4. Pentacle des Monats August. 
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Eine Bekampfungsempfehlung hatte man bei Verwendung einer organischen 
Phosphorverbindung, z. B. Gusathion, oder eines Promecarb-Praparates, z. B. 
Carbamult, nach der ersten und in Wiederholung in der 3. Dekade des Monats 
August aussprechen milssen. Weitere Beobachtungen mit Fanglampen zur Er
mittlung des Falterfluges der Kohleule in Verbindung mit entsprechenden 
Bekampfungsversuchen sollen folgen. ( G. We b e r). 

Erstmals wurde auch der A p f e 1 w i c k  1 e r  flug mit Fanglampen in einer Obst
anlage unweit des Pflanzenschutzamtes kontrolliert. Trotz relativ spa.ten Flug
beginns stellte sich nach vorangegangenen Wochen mit anhaltend hohen 
Temperaturen eine 2. Apfelwicklergeneration Anfang August ein, wie aus dem 
gleichfalls mitausgewerteten Flugverlauf der 2. Capua-Generation zu ersehen 
war. Auf diese Weise war es mi:iglich, im Raum Hannover einen sicheren Hinweis 
filr die Fortsetzung der Apfelwicklerbekampfung zu geben. ( G. We b e r). 

e) Testung von Erbsensorten auf Fusarium-Anfalligkeit

Wie bereits im Vorjahre wurden in Zusammenarbeit mit dem Sortenamt filr 
Nutzpflanzen in Rethmar bei Hannover Erbsenprilfstamme auf ihre Anfalligkeit 
gegen Fusarium oxysporum variabile f. pisi, Rasse 1 und 2,. getestet. Durch Vor
keimen der einzelnen Sorten lieflen sich von My c o s p h a e r e l l a p i n o d e s

und A s c o c .h y t a . p i n o d e l l a befallene Keimlinge trennen und aussortieren. 
Die nun auflerlich als gesund erkennbaren Pflanzen wurden in Flachschalen mit 
Fusarium-Kulturen angereichert, die uns freundlicherweise von Prof. Dr. 
G. M. H o f f m a n n  (Institut filr Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz der
Technischen Universitat Hannover) zur Verfilgung gestellt wurden.

Von den 45 in den Versuch einbezogenen Stamme waren 9 kaum, 6 sehr stark 
anfallig. Eine Wiederholung der Versuche, auch eine Prilfung bereits im Handel 
befindlicher Erbsensorten auf ihre Anfalligkeit, ist fi,ir das Jahr 1970 vor
gesehen. (G. We b e r). 

f) Einflufl Iatenter Kirschenringfleckenviren bei der Anzucht

von Schattenmorellen auf Prunus mahaleb (Steinwechsel)

In Baumschulen sind haufig bereits bei der Anzucht von Sauerkirschen auf Prunus 

mahaleb sehr starke Veredlungsausfalle zu beklagen. Diese Tatsache wird auf die 
Uneinheitlichkeit der Mahaleb-Unterlagen (Samlinge!) zurilckgefilhrt bzw. ganz 
allgemein mit Unvertraglichkeitsstorungen erklart. 

Untersuchungen, die in Form eines Modellversuches im Frilhjahr 1969 begonnen 
wurden, ergaben jedoch, dafl weitverbreitete latente Kirschenringfleckenviren die 
Ursache dieser ,,Unvertraglichkeitssti:irungen" sind. 

Filr den Versuch wurden im Februar Reiser einer getesteten virusfreien Schatten
morellenherkunft (Klonvermehrung) auf virusfreie Prunus mahaleb veredelt. 
Die Virusfreiheit dieser Unterlagen wurde bei jeder einzelnen Pflanze <lurch 
Testung ermittelt. Insgesamt wurden 120 Pfropfungen in Form von Handver
edlungen durchgefilhrt. Jeweils 40 Veredlungen wurden mit 2 latenten Kirschen
ringfleckenvirusherkilnften infiziert (Inokulation von Rindenschildchen in die 
Unterlagen). 
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Auswertungen im September ergaben folgende Ergebnisse: Bei den 40 virusfreien 
Kombinationen waren keine Veredlungsausfalle entstanden. Die gemittelte 
Durchschnittshohe dieser gesunden Veredlungen betrug 1,07 m. Bei den virus'
infizierten Kombinationen waren Veredlungsausfiille von 20 bzw. 25 °/o ein
getreten. Die Durchschnittshohe dieser Veredlungen betrug nur 53 bzw. 47 cm. 
Bei der Messung des durchschnittlichen Dickenwachstums des Haupttriebes der 
virusbefallenen Vermehrungen ergaben sich nur Werte von 41 °/o bzw. 34 °/o der 
virusfreien Kombinationen. Jeweils nur 25°/o der viruskranken Veredlungen 
zeigten eine annahernd befriedigende Entwicklung; alle anderen Pflanzen wiesen 
Kilmmerwuchs auf. ( E. A. W i g g  e r). 

g) Wildvogelarten als Helfer der Landwirtschaft

Wenn von Pflanzenschutz gesprochen wird, denkt man im allgemeinen an den 
Einsatz chemischer Mittel. DaB uns aber auch die Anwesenheit bestimmter Wild
vogelarten, wie K r ahe n, Stare und M owen , wertvolle Hinweise auf ein 
Massenauftreten von Schadinsekten geben kann und daB diese mit zur Ver
nichtung der Schadlinge beitragen, dilrfte nicht allgemein bekannt sein. Derartige 
Felder mit herausgerissenen und vertrockneten Pflanzen sehen oftmals unschon 
aus. Dabei werden jedoch bisweilen Ursache und Wirkung verwechselt. Die 
Pflanzen waren durch Insekten geschadigt bzw. vernichtet warden, das Feld a:ber 
wurde dann durch die Vogel von den Schadlingen befreit, die dabei kranke oder 
abgestorbene Pflanzen herauszogen. Dieser Nachweis konnte bei den verschie
densten oberirdisch oder in der obersten Bodenschicht lebenden Ka.fern und 
Schmetterlingen sowie deren Stadien erbracht werden. Beispiele dafilr sind 
D r a h t w il i- m e r , E r d r a u p e n  , E n g e r 1 i n g e und G e t r e i d e 1 a u f -
k a f e r. An der Vertilgung der oben genannten Schadlinge, dariiber hinaus aber 
auch noch von Unkrautsamen, beteiligen sich unsere Wildhilhner F a s  a n  und 
R e  b h u h  n in wesentlichem Umfange. Der Fasan nimmt auch erhebliche Mengen 
der in den Boden abwandernden R il b e n  f 1 i e g e n  larven und -puppen auf. 
Selbst M a u s  e werden von Fasanen wie auch von Krahen und Mowen gefangen, 
wie ich verschiedentlich festgestellt habe. Ubertriebenen Hoffnungen sollte man 
sich dabei in unserer Kultursteppe aber nicht hingebeh. Um diese Art von 
,,Biologischer Schadlingsbekampfung" auszulosen, milssen zunachst einmal die 
Schadlinge in Massen vorhanden sein, und dann kann es bereits fur den Feld
bestand zu spat sein. ( A. v o n  H o r n). 

h) Bekampfung von Typha (Rohrkolben) in Fischteichen

Die Bekampfung von Rohrkolben (Typha latifolia) war in einem Fischereibetrieb 
des Kreises Celle zu einem sehr wichtigen Problem geworden, da der Rohrkolben 
in Verbindung mit anderen Ungrasern die Verlandung eines Teiles eines Teiches 
begilnstigte. Der verlandende Teil des Teiches ragte halbinselformig in die ilbrige 
Teichflache hinein und war mit Wasserlochern durchsetzt. Neben dem Rohrkolben, 
der die ganze Flache als Leitpflanze beherrschte, waren noch W a s s e r  -
s c h w a  d e n  (Glyceria maxima), R o h r  g 1 a n  z g r  a s  (Phalaris arundinacea),
S e  g g e n  (Carex spec.), T e i c h  s c h a  c h t e 1 h a  1 m (Equisetum fluviatile) und 
B i n s  e n  vorhanden. AuBer Rohrkolben waren die genannten · Pflanzen jedoch 
nicht bestandsbildend, sondern kamen nur sehr vereinzelt vor. 

21• 
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Nebenher ergab sich folgendes Randproblem: Mit modernen, auch in der Teich
wirtschaft einsetzbaren Geraten, wie z. B. Planierraupen, lassen sich verlandende 
Flachen unter Beriicksichtigung der Untergrundverhaltnisse freischieben. Da der 
Rohrkolben iiber ein starkes, den Boden durchziehendes Rhizom verfiigt, wird 
ein Ausschieben des mit Rohrkolben durchwachsenen Bodens sehr erschwert. 
Durch rechtzeitige, zusatzliche Anwendung Rohrkolben bekampfender chemischer 
Mittel kann die mechanische Arbeit erheblich erleichtert und verbessert werden. 
Eine solche Kombination mechanischer und chemischer Methoden kann natiirlich 
nur unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit erfolgen. Im Vordergrund der hier 
durchgefiihrten Versuche stand jedoch die Uberprilfung der Wirksamkeit neuer 
Kombinationspraparate auf Rohrkolben. Die Praparate, mit denen hier gearbeitet 
wurde, lagen als Kombination von Dalapon mit Wuchsstoffen z. T. als fertig 
formulierte Praparate und z. T. als Tan,kmischungen vor. Die Spritzungen 
erfolgten Ende Juli 1968 und wurden im Herbst 1968, in Marz 1969 und im 
Juni 1969 beurteilt. Gespritzt wurde rnit einer Kolbenriickenspritze rnit Drall
diise. Die Wasseraufwandmenge lag bei 10001/ha. Die Parzellen hatten eine GroBe

von 20 m2 rnit zwei Wiederholungen. Bei Anwendung von Herbiziden in Ge
wassern konnen einige chemische und physikalische Eigenschaften von Bedeutung 
sein, so daB bei derartigen V ersuchen neuerdings eine Teilanalyse des W assers 
erwiinscht ist. Der verlandende Teil des Teiches, auf dem die Versuche vor
genomrnen wurden, war rnit Wasserlochern durchsetzt. Es wurde einmal dieses 
Wasser (Analyse 1) wie auch das urngebende Teichwasser (Analyse 2) untersucht. 

Analyse 1 Analyse 2 

Farbe hellbraun gelblich 

Karbonatharte 1,68 2,5 

Gesamtharte 6dH 4dH 

pH-Wert 6,5 7 

NH3 
1 mg/1 0,2 mg/1 

Fe Spuren Spuren 

Da besonders Eisen die Wirksarnkeit der Wirkstoffe zu verringern vermag, jedoch 
nur Spuren von Eisen gefunden wurden und das Teichwasser zurn Spritzen 
benutzt wurde, war hier eine Wirkungsrninderung nicht zu erwarten. 

Die Bonitierungen erfolgten am 30. 7. 1968, 13. 8. 1968, 8. 9. 1968, 30. 10. 1968, 
28. 3. 1969 und 24. 6. 1969. Die beiden Bonitierungen 1969 waren von entscheiden
der Bedeutung, da hier eventueller Neuaufwuchs zu beurteilen war. Bei der
Bonitierung wun;le der Rohrkolben allein beurteilt, da bei dern geringen Anteil
von Segge, Rohrglanzgras, Wasserschwaden und Teichschachtelhalrn eine ge
sicherte Beurteilung nicht rnoglich war. Die Bonitierungen vorn 30. 7. bis
30. 10. 1968 ergaben in ,den Versuchsgliedern 1-5 eine sich steigernde Ver
braunung der griinen Pflanzenteile, wahrend Versuchsglied 6 noch griin war.
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Das Endergebnis der Bonitierung am 24.6.1969 war folgendes, wobei Wertzahl 1 
einen sehr guten Bekampfungserfolg ohne Neuaufwuchs darstellt, wahrend Wert
zahl 9 keinen Bekampfungserfolg und wenigstens 50 0/o N euaufwuchs bedeutet. 

Versuchsglied 

1 Dalapon + MCP A 
2 Dalapon + Mecoprop + 2, 4, 5 T 
3 Dalapon + MCPA + 2, 4 D 
4 Dalapon + MCPA + 2, 4 D 
5 Dalapon + Mecoprop + 2, 4, 5 T 
6 Mecoprop + 2, 4, 5 T 

Rohrkolben, Wertzahl 

'2 

2 

,2 

2 

2 

8 

Aus dem Ergebnis ist ersichtlich, daJ3 die Dalaponmenge, die in den Misch
praparaten bzw. Tankmischungen 20-30 kg betrug, ausreichend war, um den 
Rohrkolben nachhaltig zu bekampfen. Im Versuchsglied 6 mit seiner reinen 
Wuchsstoffmischung war eine ausreichende Rohrkolbenwirkung nicht zu er
warten. 

Da in der vorliegenden Versuchsfrage die Bekampfung des Rohrkolbens im 
Vordergrund stand, die iibrigen oben genannten Ungraser in zu geringer Anzahl 
und breitblattrige Unkrauter iiberhaupt nicht auftraten, k9nnte die irkung auf 
eine Mischverunkrautung von Ungrasern und Unkrautern nicht untersucht 
werden. Es bleibt dies Gegenstand weiterer Versuche fur 1970. ( G. Ni e t z k e ). 

i) Versuche zur Wuchshemmung auf Grasern an Entwasserungsgraben

Es wurden Versuche unternommen, den Grasbewuchs an Boschungen von Ent
wasserungsgraben durch Wuchshemmer kurz zu halten. Eingesetzt wurden 
Mischungen von MH 30 mit CF 125 in zwei verschiedenen Mischungsverhaltnissen 
sowie die Mischung von Dalapon mit MR 30, Dalapon DPT und Dalapon MPT. Da 
es sich hier zunachst nur um Vorversuche handelt, konnen endgiiltige Ergebnisse 
noch nicht mitgeteilt werden. Es kann nur soviel gesagt werden, daJ3 eine sicht
bare Hemmung der Graser bei den Mischungen CF 125 + MH 30 eingetreten war. 
Auch bei den Dalaponmischungen wurden Wuchshemmungen beobachtet, die z. T. 
jedoch mit Schadigungen der Grasnarhe verbunden waren. Da bekannt ist, daJ3 
folgende Graser: G o  1 d - und G 1 a t  t h a  f e r ,  R o t  - und S c h a f  s c h w i n g  e 1, 
W i e s e-n - und R o h r s c h w i n g e 1 , K n a u 1 g r a s , R a s e n s c h m i e 1 e , 
W i e s e n  f u c h s s c h w a  n z auf Wuchshemmstoffe nicht bzw. wenig reagieren, 
wird der erfolgreiche Einsatz derartiger Praparate von der Zusammensetzung der 
Ungrasflora abhangen. Die Versuche werden 1970 f?rtgesetzt. ( G. Ni e t z k e ). 

13. VeroffentHchungen
G e r s d o rf, E.: Bisamabwehr auf verschiedenen Wegen. Weser 43. 1969, 45-46. 

Der Getreide-Schimmelkafer (Alphitobius diaperinus Pz. Ten.) in Hahnchenmast
stallen. Anz. Schadlingskde. 42. 1969, 153-155. 

Modifications in the organization of musk-rat control in Federal Germany. 
EPPO/OEPP Publ. Ser. A 47. 1968, 23-24. 
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G e r s d o r f , E.: Verbreitung und Bekampfung des Bisams in Niedersachsen. N eues 

Arch. L Niedersachsen 

-, Beitrag uber das Vorkommen einiger Dipteren-Parasiten. 2. Ber. Naturhist. Ges. 

Hannover 113. 1969, 87-99. 

Hor n ,  A. von: Die Rubenblattwanzenbekampfung im Wandel der Zeiten. Gesunde 

Pflanzen 21. 1969, 144-148. 

L uck e, E.: Kartoffelnematoden - ein unlosbares Problem? Kartoffelbau 20. 1969, 

202-203.

-, Untersuchungen zum Hafernematodenproblem. (4. Mitteilung.) Zeitschr. Pflanzen

krankh. 76. 1969, 269-276. 

Untersuchungen zum Hafernematodenproblem (5. Mitt.). Mitt. Biol. Bundesanst. 

Berlin-Dahlem 136. 1969, 41-49. 

Ni e t z k e, G.: Submerse Teichunkrauter und ihre Bekampfung. Gesunde Pflanzen 21.

1969, 92, 94, 96-98. 

-, Die Terrarientiere. Bd. 1. Schwanzlurche, Froschlurche, Schildkroten. Stuttgart 1969. 

Sch r a d e r ,  E.: Schad en durch Pflanzenschutzmittel. Gesunde Pflanzen 21. 1969, 

158-160.

V e r o f f e n t l ich u n g e n  i n  d e r  

Ha n n o ve r sch e L a n d- u n d  For s t w i r t sch aft l ich e n  Z e itu n g  122. 1 9 6 9  

Heft Nr. 1 

4 

6 

6 

7 

7 

8 

9 

10 

11 

11 

11 

11 

12 

12 

12 

12 

13 

13 

13 

13 

14 

Thema 

Der Bisam im europaischen Raum 

Liegt es am Wetter? 

Flughaferbekampfung 

NaTA gegen Ungraser 

Unkrautbekampfung in Mais 

Windhalm ein Schonheitsfehler? 

Ein gefahrliches Ungras 

Unkraut in Ackerbohnen und Erbsen 

Unkraut in Mohren 

Kommt ein Moosknopfkaferjahr? 

Drahtwurmbekampfung im Getreide 

Unkrautbekampfung in Ruben und 

Samenruben 

Unkraut im Sommergetreide 

Getreidenematoden - ein Sortenproblem? 

Unkraut kurz halten oder bekampfen? 

Chemische Unkrautbekampfung im Kohl 

Lar ven der Wiesenschnake rechtzeitig 

bekampfen 

Sind die Spritzgerate brauchbar? 

Unkrautbekampfung im Gemuse 

Unkrautbekampfung in Erdbeeren 

Schorf im Obstgeholz 

Unkraut in Buschbohnen und Spinat 

Verfasser 

E. G e r s d orf

E. G e r s d orf

A. von Hor n

E. Sch r a der

E. Sch r a d er

W. K a b i e r sch

K. H. Fr i e d r ich 

A. von Hor n

G. Nie t z k e

G. Ni e t z k e

W. Ih l e m a n n

K. H. Fr i e d r ich 

W. Ihl e m a nn

E. L uck e und

H. W e b e r

E. Sch r a der

E . Sch r a d er

W. Ih l e m ann

L. Hosch

G. Nie t z k e

A. von Horn

E. Sch r a de r

G. Ni e t z k e
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Thema Verfasser 

Heft Nr. 14 Unkraut im Grassamenbau K. H. Fr i e d r ich 

14 Lastige Ungraser in Mais w. Ka b i e r sch 

16 Kartoffeln - Spritzfrucht oder Hackfrucht? W .  Kab i e r sch

16 Unkrauter, Schadlinge und Krankheiten A. von Horn

im Spargelbau 

16 Unkrautbekampfung im Mais A. von Ho.r n 

16 Unkrautbekampfung im Wintergetreide A. von Hor n 

17 Gelbes Sommergetreide 
W. Ihlemann

und H. W eb e r

17 Bekampfung von Rapsschadlingen K. H. Fr i e d r ich 

18 Rubenwanzenbekampfung E. Ge r s d or f

18 Ril benfliegen und Blattlause K. H. Fr i e d r ich 

19 Mehltausorgen bei Sommergerste W .  Kab i e r sch

19 Fritfliege im Mais A. von Hor n 

20 Was gibt es Neues? E. Sch r a d e r
(Das neue Pflanzenschutzmittelverzeichnis) 

21 Moos im Zierrasen E. Sch r a d e r

21 Viren in Birnen E. A. W i g g e r

21 Rilbenfliegen und Blattlause E. Ge r s d or f

21 Spurenelementmangel K. Fr i t z sch 

22 Rilben-Spatverunkrautung A. von Hor n 

22 Unkraut auf Grilnland W. Ih l e m a n n

23 Wann kommt die Krautfaule W .  Ka b i e r sch 

23 Mohrenfliege auf dem Felde E. Ge r s d or f

23 Unkraut unter Obstbaumen und Strauchern W .  Ih l e m a n n

24 Kommen Weizengallmiicken? E. Ge r s d or f

26 Wann gegen Krautfaule spritzen? G. W eb e r

27 Wann gegen Krautfaule spritzen? G. W eb e r

28 Wann gegen Krautfaule spritzen? G. W e b e r

30 Wie lange noch Kartoffelspritzung? W. Ka b i e r sch 

30 Gefahrlicher blinder Eifer E. Ge r s d or f
(Weizengallmucke) 

32 Olzwischenfruchtbau und Rilbennematoden E. Lil ck e 

32 Tote Fische W .  Ka b i e r sch
(Pflanzenschutzmittel im Zerrspiegel) 

32 Starke Zunahme der Blattlause E. Ge r s d or f

37 So darf Windhalm nicht auftreten E. Sch r a d e r

51/52 Der Pilot muB nicht nur fliegen konnen L. Hosch



3. Pflanzenschutzamt Oldenburg

Dienstherr: Landwirtschaftskammer Weser-Ems 

Dienstbereich: Verwaltungsbezirk Oldenburg; 

Regierungsbezlrke Aurich und Osnabriick 

Anschrift: 2900 Oldenburg (Oldb.), Mars-la-Tour-StraBe 9-11; Tel. (0441) 2251 

Direktor: Landw.-Direktor Dr. Paul B I a s  z y k 

1. Oberblick

Unter dem Druck der arbeits- und betriebswirtschaftlichen Situation setzte sich 
derTrend zurVergroBerung und Vereinfachung der landwirtschaftlichen Betriebe 
fort. Im Ackerbau ist die weitere Ausdehnung des lohntoleranten Getreideanbaues 
besonders zu beachten. In den Gebieten mit starker Veredelungswirtschaft ist vor 
allem die Sommergerstenanbauflache weiter angestiegen. Sie betrug im Jahr 
1960 nur 7 945 ha, 1969 aber 60 113 ha. Die Erhaltung des hohen Ertragsniveaus 
ist fur die reinen Mii.hdruschbetriebe, die keine geregelte Fruchtfolge mehr 
kennen, lebenswichtig. Da die Wirtschaftlichkeit des Getreideanbaues in hohem 
MaBe durch das Auftreten von Schadorganismen beeintrachtigt wird, kommt der 
Bearbeitung der durch den verstiirkten Getreideanbau ausgelosten Pflanzen
schutzprobleme besondere Bedeutung zu. Das Pflanzenschutzamt sieht es daher 
als eine seiner wichtigsten Aufgaben an, sich mit dem verstii.rkten Getreideanbau 
aus der Sicht des Pflanzenschutzes intensiv zu befassen. 

Auch der Kornermaisanbau hat auf Kosten des Hackfruchtanbaues weiter zu
genommen, nachdem sich gezeigt hat, daB auf geeigneten Boden in mehrjii.hrigen 
Durchschnitt auch unter den klimatischen Bedingungen des Weser-Ems-Gebietes 
befriedigende Ertrage zu erzielen sind. Obwohl · Kornermais erst seit einigen 
Jahren angebaut wird, treten doch schon verbreitet erhebliche Schaden durch 
Di t y l en c h us dips a c i und einige Pilzkrankheiten auf. Ebenso stellen die 
schwer bekampfbaren H i  r s e arten in einigen Gebieten pereits ein ernsthaftes 
Problem dar, und auch die Q u e c k  e n  bekampfung ist in dieser erst spat 
deckenden Frucht ein noch nicht befriedigend gelostes Problem. 

Wahrend der Kartoffelanbau im groBten Teil des Weser-Ems-Raumes weiter 
stark rilcklaufig war, ist im Emsland teilweise eine beachtliche Zunahme der 
Anbauflii.che zu verzeichnen, da hier gilnstige Moglichkeiten filr die industrielle 
Verwertung der Kartoffeln bestehen. Vielfach wurden hier, insbesondere von 
holliindischen Pachtern, groBe Flachen unter MiBachtung der bestehenden Ver
ordnung zur Bekampfung des K a r t  o f f  e 1 n e m a t o d e  n mehrere Jahre 
hintereinander mit Kartoffeln bebaut, so daB sich das Nematodenproblem erheb
lich verscharfte. 

Von betrachtlicher Bedeutung filr die Landwirtschaft ist der Pflanzkartoffelanbau 
im ostfriesisch-oldenburgischen Kilstengebiet. Es wird hier vor allem hoch
wertiges Basispflanzgut erzeugt. Die Steuerung der gezielten K r a u t  f a  u 1 e -
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bekampfung, die Festlegung der Krautabti:itungstermine auf Grund umfang
reicher Blattlauszahlungen sowie Virustestungen des Erntegutes sind Aufgaben, 
die das Pflanzenschutzamt stark beanspruchen. 
57 °/o der landwirtschaftlichen Nutzflache werden im Weser-Ems-Gebiet als Grun
land genutzt. F e  1 d m a  u s e  und Tip u la - Larven ki:innen gebietsweise in 
manchen Jahren viele Betriebe in eine schwierige Situation versetzen. Nach 
Aufli:isung des Institutes fur Griinlandschadlinge der Biologischen Bundesanstalt 
in Oldenburg ist das Pflanzenschutzamt gezwungen, sich noch intensiver als bisher 
mit Fragen der Biologie dieser Schadlinge und der Entwicklung besserer 
Bekampfungsmi:iglichkeiten zu befassen. 
Das gleiche gilt fur die Unkrautbekampfung auf dem Griinland. Hier ist es nach 
mehrjahriger Arbeit gelungen, die Bekampfung des S u m p  f s c h a c h t e 1-
h a 1 m s  (Duwocks) mit Hilfe des Unterbodenspritzverfahrens zu li:isen. 

In weiten Raumen von Weser-Ems ist die Beherrschung des Wassers eine 
unerlaBliche Voraussetzung fur die erfolgreiche Bewirtschaftung des Bodens. Mit 
groBen Kosten sind daher im letzten Jahrzehnt zahlreiche leistungsfahige Schi:ipf
werke an der Kiiste errichtet, und das Grabensystem ist nach modernen Gesichts
punkten ausgebaut worden. Alle diese Aufwendungen erweisen sich aber als 
nutzlos, wenn es nicht gelingt, die schnell zuwachsenden Graben von unerwiinsch
ten Pflanzen frei zu halten. Der Entwicklung von Verfahren zur chemischen 
E n t  k r a u  t u n  g d e r  G r  a b e n  , an der das Pflanzenschutzamt Oldenburg 
seit vielen Jahren intensiv gearbeitet hat, wird daher von den Wasser- und 
Bodenverbanden, Wasserwirtschaftsamtern und Landwirten sehr viel Interesse 
entgegengebracht. 
Der Feldgemiisebau spielt in einigen Bezirken des Arbeitsgebietes eine erhebliche 
Rolle. Er wird vorwiegend groBflachig und im Vertragsanbau betrieben. Da nur 
hohe Ernten und eine gute Qualitat die Rentabilitat des Anbaues gewahrleisten, 
kommt dem Pflanzenschutz hier besondere Bedeutung zu. An der Ve:rbesserung 
von Verfahren zur Bekampfung bestimmter Schadorganismen wird daher standig 
gearbeitet. 

Der Gemiisebau unter Glas konzentriert sich mit etwa 75 ha vor allem auf das 
bekannte Papenburger Anbaugebiet. Er erfordert eine intensive Beratungstatig
keit. Die Vermeidung unzulassiger Riickstande in und am Erntegut spielt dabei 
eine besondere Rolle. 

Der Zierpflanzenbau unter Glas dehnt sich, z. T. auf Kosten des Gemiiseanbaues, 
immer weiter aus. Die Beratungsanforderungen der Praxis ki:innten nicht be
friedigt werden, wenn es vor einigen Jahren nicht gelungen ware, beim Pflanzen
schutzamt ein Referat fur Pflanzenschutz im Gartenbau einzurichten, das auch die 
zahlreichen Baumschulen fur Ziergehi:ilze, insbesondere fur immergriine Pflanzen 
(768 ha), betreut. 

Dern Kern- und Steinobstanbau kommt im Weser-Ems-Gebiet mit Ausnahme des 
Raumes um Langforden, wo er erwerbsmaBig betrieben wird, eine untergeordnete 
Bedeutung zu. Dagegen ist die Erdbeeranbauflache stark angestiegen, nachdem 
das Problem der Unkrautbekampfung weitgehend geli:ist ist und die B o try t is -
Bekampfung Eingang in die Praxis gefunden hat. 
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2. Organisation und Personalverhaltnisse

An der Organisation des Pflanzenschutzamtes hat sich nichts geandert. Die nach
stehende Tabelle gibt die Personalverhaltnisse am Ende des Berichtsjahres 
wieder: 

Pflanzenschutzamt 

Bezirksstellen 

Pflanzenbeschau 

Bisambekampfung 

Insgesamt 

davon beamtet 

Wissen
schaft
licher 
Dienst 

5 

4 

9 

6 

Technischer Dienst 
im in den 

Auflen- Labora-
dienst torien 

4 8 

11 

7 

4 

26 8 

Ver-
Sonstige 

waltungs-
(ohne 

Raum-
dienst pflege) 

7 4 

3 

10 4 

Nach Bedarf wurden auBerdem 17 freiberuflich tatige Pflanzenbeschauer 
beschaftigt. 

Nach Auflosung des Institutes fur Grilnlandschadlinge der Biologischen Bundes
anstalt in Oldenburg hat Dr. Wolfram Ri c h t e r  einen Arbeitsplatz beim 
Pflanzenschutzamt. Der techn. Angestellte Hermann B o h  1 e n  wurde bis auf 
weiteres von der Biologischen Bundesanstalt an das Pflanzenschutzamt Oldenburg 
abgeordnet. 

Der Sachbearbeiter Georg B e n  n e (Ingenieur fur Landbau) schied am 1. Oktober 
aus. Die Stelle konnte bisher nicht wieder besetzt werden. 

3. Ausbildung von Fachkraften fi.ir den Pflanzenschutz

In der Ausbildung fur den hoheren landwirtschaftlichen Dienst befindet sich seit
dem 1. Oktober 1968 Dipl.-Landwirt Werner G a r b  u r g.

In Ausbildung befanden sich 8 weibliche Laboratoriumslehrlinge, von denen im 
Dezember 2 nach dreijahriger Lehrzeit ihre Prilfung als Laborantinnen mit dem 
Pradikat ,,sehr gut" ablegten. 

Ein Bezirksstellenleiter nahm an einem von der Vereinigung Deutscher Pflanzen
arzte veranstalteten Lehrgang fur statistische Auswertung von Pflanzenschutz
versuchen teil, ein anderer an einem Lehrgang ilber Geratetechnik im Pflanzen
schutzamt Milnster/Westf. Der Fortbildung des technischen Personals dienten ein 
zweitagiger Lehrgang am 18./19. 2., eine eintagige Lehrfahrt der Pflanzenschutz
berater der 4 Bezirksstellen im Juni sowie ein Lehrgang vom 11. bis 14. 11. 1969 
mit Schwerpunkt ,,Versuchsdurchfuhrung und -auswertung". An diesem Lehr
gang nahmen auch Pflanzenschutzberater der Pflanzenschutzamter Bad Godes
berg, Bremen, Hannover, Munster, Frankfurt, Kassel, Tilbingen, Karlsruhe, 
Stuttgart sowie der Landesanstalt fur Pflanzenschutz in Stuttgart teil. 

Mehrere Pflanzenschutzberater und -techniker wurden zu Speziallehrgangen in 
Munster und zu einer Pflanzenschutzgeratefirma entsandt. 
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4. Tagungen und Besuche
Mitarbeiter des Pflanzenschutzamtes nahmen an folgenden Tagungen teil: 

Ausschu13 fur Pflanzenschutz in der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft am 
16./17. 1. 1969 in Wiesbaden. 
Ausschufl Raumgerate und chemische Krautbekampfung an Graben im Kuratorium fur 
Kulturtechnik am 30. 1. 1969 in Bremen. 
Arbeitstagung ilber aktuelle Fragen der Nematodenforschung vom 25.-27. 2. 1969 in 
Munster. 
Tagung der Forschungsanstalt fur Landwirtschaft V6lkenrode am 18. 3. 1969 in Braun
sch weig-V olkenrode. 
Ausschu13 fur Pflanzenschutz im Verband der Landwirtschaftskammern am 25./26. 3.1969 
in Saarbrilcken. 
AusschuB fur Pflanzenschutz in der DLG am 28./29. 5. 1969 in Neustadt/Weinstrafle. 
Arbeitstagung der Referenten fur Gemiisebau am 10./11. 6. 1969 in Braunschweig. 
Arbeitskreis fur Fruchtfolgekrankheiten am 18./19. 6. 1969 in Braunschweig. 
Vortragstagung der Deutschen Gesellschaft fur angewandte Entomologie vom 23.-25. 9. 
1969 in Hamburg. 
Arbeitstagung der Referenten fur Zierpflanzenbau der Pflanzenschutzamter der Nord
deutschen Lander am 2.11.1969 in Hannover. 
Ausschufl fur Pflanzenschutz im Verband der Landwirtschaftskammern am 3./4. 11. 1969 
in Bad Rothenfelde. 
Tagung der Arbeitsgruppe Bisambekampfung der EPPO vom 19.-21. 11. 1969 in 
Wageningen (Niederlande). 
Arbeitstagung ilber Bisambekampfung am 1.12.1969 in Bonn -Bad Godesberg. 
Arbeitsgemeinschaft fur Krankheitsbekampfung vom 4.-6. 12. 1969 in Gieflen. 

Vom Commonwealth Institute of Biological Control, DelemontJSchweiz, besuchte 
im Juni 1969 Dr. S c  h r ii d e  r das Pflanzenschutzamt, um sich iiber Parasiten 
von Forstschadlingen sowie von T i p u l a p a l u d o s a in unserem Gebiet zu 
un terrich ten. 

5. Melde- und Warndienst
Im M e  1 d e d i e  n s t wurde die Abgrenzung der Berichtsbezirke nach den
politischen Kreisgrenzen aufgegeben und dafiir eine Unterteilung in Naturraume
eingefilhrt. Der W a r n d i  e n  s t wurde in der bisherigen Form weitergefiihrt.

6. Offentliche Aufklarung
Die regelmaBige Veriiffentlichung unserer P f 1 a n  z e n  s c h u t  z - W o c h e n  -
h i  n w e  i s  e an jedem Wochenende in allen Tageszeitungen im Weser-Ems
Gebiet und ihre Verbreitung iiber die hiesigen UKW-Sender wurde beibehalten;
auflerdem erschienen wiichentlich ausfiihrlichere Hinweise im ,,Landwirtschafts
blatt Weser-Ems". In landwirtschaftlichen und gartnerischen Zeitschriften wurden
dariiber hinaus 13 Artikel und 33 Kurzbeitrage iiber Pflanzenschutzthemen ver
iiffentlicht.

In Zusammenarbeit mit dem Pflanzenschutzamt drehte der Norddeutsche Rund
funk, Studio Hannover, Fernsehaufnahmen fiir einen Kurzfilm iiber die Bisam
bekampfung in Weser-Ems, der im Nordschau-Magazin ausgestrahlt wurde. 
In zahlreichen Versammlungen der Landwirtschaft und des Gartenbaues wurden 
Vortrage gehalten. 
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7. Auskunft und Beratung
Auskunfts- und .Beratungstatigkeit erforderten einen steigenden Zeitaufwand,
weil die meisten Anfragen so speziell sind, daB eine schematische Erledigung nicht
moglich ist und vieles nur durch eine Ortsbesichtigung geklart werden kann. Wie
aus der nachfolgenden Ubersicht hervorgeht, erfolgte der groBte Teil der Be
ratungen telefonisch und in den Betrieben: Die Zahl der zu untersuchenden
Einsendungen hat betrachtlich zugenommen (in Klammern die Zahlen von 1968;
Erfassung 70 bis 80 0/o):

Miindliche Miindliche 
Anzahl der Beratungen Beratungen Telefonische Schriftliche 

in den in den Auskiinfte Auskiinfte Ein-

Betrieben Dienststellen sendungen 

4830 (4902) 1135 (1227) 7761 (6467) 622 (695) 437 (356) 

Am 4. Marz wurde in Oldenburg ein ,,P f 1 a n  z e n  s c h u t  z t a g" in der Weser
Ems-Halle veranstaltet, der sehr gut von Lohnunternehmern, Vertretern des 
Landhandels und der Genossenschaften und erfreulicherweise auch von sehr 
vielen Landwirten besucht war. AuBerdem veranstalteten die Bezirksstellen in 
ihren engeren Dienstbezirken fur Lohnunternehmer, Landhandel und Genossen
schaften weitere Arbeitstagungen sowie Vorbereitungslehrgange zur Erlangung 
der Erlaubnis fur den Handel mit giftigen Pflanzenschutzmitteln. 278 Handels
und Gewerbebetriebe erhielten im Abonnement Pflanzenschutzberatungsmaterial. 
Es umfaBt u. a. Warn- und Hinweiskarten, Pflanzenschutz-Wochenhinweise, 
Merk- und Flugblatter, Rundschreiben mit aktuellen Berichten und neuen Rechts
vorschriften. 

8. Oberwachungsaufgaben
a) Kartoffelnematode
Vom 1. 9. 1968 bis 31. 8. 1969 wurden Bodenproben von 635 ha, die fiir die Pflanz
kartoffelvermehrung vorgesehen waren, auf Zysten des Kartoffelnematoden 
untersucht. Fur 585 ha konnte die Unbedenklichkeitsbescheinigung ausgestellt 
werden. 

In den innerhalb eines geschlossenen Anbaugebietes fur Pflanzkartoffeln an der 
ostfriesischen Ktiste gelegenen Haus- und Kleingarten wurden wie in den Vor
jahren Befalls- und Anbaukontrollen durchgefiihrt und die MaBnahmen zur 
Sanierung verseuchter Flachen fortgefiihrt. 

Im Rahmen der Baumschultiberwachung wurden Bodenproben von 60 ha unter
sucht. 45 ha waren nicht befallen. 

b) Lohnsaatbeizung

Die Zahl der Lohnbeizbetriebe verminderte sich im Berichtsjahre von 306 auf 292. 
Von diesen wurden insgesamt 70 Betriebe aufgesucht und dort Beizproben ent
nommen bzw. die Gerate kontrolliert. 23,1 °/o der entnommenen Beizproben waren 
fehlerhaft gebeizt. In 19 Fallen wurden Mangel an den Geraten festgestellt. 
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c) Bisambekampfung

Die geschlossenen Befallsgebiete haben sich gegenilber dem Stand des Vorjahres 
nicht wesentlich erweitert. Es sind im Nordwesten die Hunte mit Nebengewassern 
und die Marschgebiete entlang der Weser, im Sudosten der gesamte Einzugs
bereich der Hunte und Hase und im Sudwesten der Ems-Vechte-Kanal sowie die 
Ems und die Aa-Gewasser im Kreise Lingen. Emsabwarts bis in die Rohe von 
Aschendorf hat sich die Zahl der Einzelansiedlungen erhoht. Erstmalig besiedelt 
wurden einige Geestgewasser in den Kreisen Cloppenburg und Ammerland. Im 
ostfriesischen Raum, in den der Bisam erst im Jahre 1968 vorgedrungen ist, hat 
sich der Befall in der Leda-Jilmme-Niederung im Kreise Leer verdichtet. Bei 
intensiven Befallskontrollen konnten im ilbrigen Ostfriesland lediglich am Unter
lauf der Ems und am Ems-Jade-Kanal einzelne Tiere festgestellt werden. 

Insgesamt wurden im Berichtsjahre 7046 (1968: 5436) Tiere unschadlich gemacht, 
davon 4194 (1968: 2954) <lurch Privatfanger. Die Zahl der Privatfanger konnte 
von 60 im Jahre 1968 auf 90 erhoht werden. Das Privatfangernetz wird laufend 
erweitert. Der Aufgabenbereich der 4 hauptberuflichen Bisamjager hat sich weiter 
auf die Werbung, Ausbildung und Uberwachung von Privatfangern, den Kontakt 
mit Behorden und Verbanden und die Beratung der zur Bisambekampfung Ver
pflichteten verlagert. Zu Bekampfungsmaflnahmen wurden die Bisamjager im 
wesentlichen nur in Vordringungsgebieten und an besonders schwierig zu 
bearbeitenden Objekten eingesetzt. 

Nicht zuletzt <lurch den Einsatz gut ausgebildeter Privatfanger konnte die 
Besiedlungsdichte in mehreren Befallsgebieten, vor allem in den sudlichen Teilen 
von Weser-Ems, stellenweise erheblich gesenkt werden. Schwere Schaden sind 
nicht aufgetreten. Kleinere Ufereinsenkungen und -abbrilche, Unterwilhlungen 
von Wirtschaftswegen und Schaden an Netzen und ·Aalreuseri sind dagegen an 
verschiedenen Stellen des Dienstgebietes entstanden. 

Die Prilfung neuer Fallentypen, die in Zusammenarbeit mit der Biologischen 
Bundesanstalt und den Bisambekampfungsdiensten der Lander durchgefohrt 
wurde, konnte im Frilhjahr 1969 abgeschlossen werden. 

Mit der Kommission for die Bisambekampfung in Holland wurde eine enge 
Zusammenarbeit vereinbart. Maflnahmen zur Koordinierung der Bekampfung im 
Bereich der Grenze zwischen den Niederlanden und Weser-Ems sind eingeleitet 
worden. 

9. Amtliche Pflanzenbeschau

a) Einfuhr

A n z a h l  d e r  S e n d u n g e n

Gewicht in t 

Z u r il c k g e w ies e n e  S e n d u n g e n

Gewicht in t 

67 216 

1 572 953 

23 

291 

Gemafl § 6 der Pflanzenbeschauverordnung wurden von 11 030 untersuchten 
Sendungen mit 1 429 742 t Getreide und Vorraten 17 Sendungen mit 16 057 t aus 
Frankreich, Schweden und Indonesien entseucht bzw. verarbeitet. 
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Auf Grund des§ 4 wurden von 16 315 Sendungen mit 15 731 t lebenden Pflanzen 
305 Sendungen mit 710 t einer Entseuchung unterzogen. 

Auf K a r t  o f f  e 1 n e m  a t  o d e n  wurden 7835 Kartoffelsendungen mit 138 205 t 
untersucht. Befall wurde nicht festgestellt. 

b) Ausfuhr

1. Aus der Bundesrepublik Deutschland
in and ere Lander:

2. Aus der Bundesrepublik Deutschland
nach West-Berlin: 

3. Aus dem Ausland nach West-Berlin: 

4. Aus dem Ausland in die 
Sowjetische Besatzungszone: 

659 Sendungen mit 302 020 t 

281 Sendungen mit 2 173 t 

17 842 Sendungen mit 34 347 t 

(kann nicht mehr 
statistisch erfaBt werden) 

Insgesamt wurden 3045 Pflanzengesundheits- und Interzonenzeugnisse ausgestellt. 

10. Amtliche PrUfung von Pflanzenschutzmitteln
und nematodenresistenten Kartoffeln

a) Pflanzenscbutzmittel

Die Anzahl der gepruften Mittel * war 1969 infolge der Umstellung auf das neue 
Prufungs- und Zulassungsverfahren niedriger als in den Vorjahren. 

Zulassungsprilfung Industrieprilfung 

87 48 

Da viele Mittel in mehreren Konzentrationen bzw. Aufwandmengen sowie 
Kulturen zu prufen waren, war die Anzahl der durchzufuhrenden Versuche 
betriichtlich hoher als die der Mittel. 

b) Nematodenresistente Kartoffelsorten

Es wurden 7 Zuchtstiimme auf Resistenz gegenuber dem Kartoffelnematoden 
gepruft. 

11. Reihenuntersuchungen

a) Kartoffelnematode

Auf Kartoffelnematoden wurden insgesamt 14 370 Bodenproben untersucht.

b) Untersuchungen auf Befall mit Wandernden Wurzelnematoden

Auf Befall mit Wandernden Wurzelnematoden wurden 165 Erdproben und 55 
Wurzelproben untersucht. Sie wurden folgenden. Kulturen entnommen: Mais, 
Mohren, Porree, Petersilie, Schnittlauch, Sellerie, Erdbeeren, Tabak, Aechmea, 
Chrysanthemum, Convallaria, Cordyline, Cytisus, Delphinium, Epiphyllum, 
Guzmania, Hibiscus, Hydrangea, Pelargonium, Saintpaulia, Tulipa, Chamae
cyparis, Juniperus, Picea, Taxus, Thuja. 

* An der Prilfung der Mittel im Obstbau war die Obstbauversuchsanstalt Langforden
beteiligt.
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c} Blattlausuntersuchungen

Filr den Blattlauswarndienst wurden in der Zeit von Anfang Juni bis Anfang 
August 16 200 Kartoffelblatter von 7 Stationen auf Besatz mit virusilbertragenden 
Blattlausen untersucht. 

d} Kartoffelvirosen

Im Rahmen der Beschaffenheitsprilfung von Kartoffelpflanzgut wurden 22 800 
A u g e  n s t e c k  1 i n  g e getestet. AuBerdem wurden mittels des Igel-Lange-Tests 
9150 Knollen untersucht. 

e} Obstvirosen

In einem Wiederholungstest auf Gu m m  i ho 1 z v i r o s e und A p f e 1 m o s  a i k 
waren von 41 Bestbaumen 39 Baume gesund und 2 krank. 

Bei 19 Birnenbestbaumen wurde der Test auf B i r  n e n  r i n g  f 1 e c ke n -
m o s  a i k ,  A d e r  n v e r g  i 1 b u n g  und R o t  f I e c k  i g k e i t ,  bei 14 Zwetschen
und 13 Siiflkirschenbestbaumen der Test auf K i r s c h e n  r i n g  f I e c k  e n  -
v i r e  n und Gr ii n s c h e c k  u n g s v i r u s  (im Gewachshaus) abgeschlossen. Als 
viruskrank erwiesen sich 12 Birnen-, 8 Zwetschen- und 4 StiBkirschenbestbaume. 
Neu angesetzt wurde bei Apfeln mit 36 Bestbaumen ein Wiederholungstest auf 
Gu m m  i h o  I z v i r o s e und A p f e 1 m o s a i k sowie mit 22 Bestbaumen ein 
Ersttest auf FI a c h a s  t i g k e i t. AuBerdem wurde bei Birnen mit 13 Best
baumen ein Wiederholungstest auf Birnenringfleckenmosaik, Adernvergilbung 
und Rotfleckigkeit sowie bei Pflaumen, Zwetschen und Kirschen rnit 39 Best
baumen ein Wiederholungstest auf R i n g  - und B a n d  m o s  a i k (im Freiland) 
begonnen. 
Insgesamt sind 1276 Veredlungen durchgeftihrt worden. - Die Reiser der 
abgeschlossenen Teste wurden an die Obstbauversuchsanstalt in Langforden zur 
Weitervermehrung abgegeben. Dieser Anstalt obliegt die Betreuung des Obst
muttergartens und die Belieferung der Baumschulen mit getestetem Ver
mehrungsmaterial. 
Im Rahmen der Baumschulbegehung wurden 14 Obstbaumschulen mit insgesamt 
143 220 Kern- und Steinobstgeholzen auf sichtbaren Virusbefall kontrolliert; 
79 Apfelbaume, 15 Pflaumenbaume und etwa 25 fl/o aller Birnenbaume waren 
viruskrank. 

12. Erfahrungen und Versuche

a} Feldbau und Griinland

aa) T i e r i s c h e S c h a d I i n  g e 
Fasanen 

Die Beizung des Maises mit Beizol zum Schutz gegen Fasanen brachte keinen 
befriedigenden Erfolg. Der Schutz reichte nur bis zum Auflaufen der Saat. Nach 
dem Auflaufen des Maises zogen Fasanen die jungen Pflanzen aus dem Boden. 
Auch Feldrandftitterung der Fasanen mit Mais hielt die Fasanen nicht davon ab, 
auflaufende Pflanzen aus dem Boden zu ziehen. 

Auf einer wegen Totalschadens durch Fasanen nachbestellten Maisflache wurde 
ein Versuch zur Abschreckung angelegt. Auf 100 m2 groBen Parzellen am Feldrand 
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wurde einmal mit Mesurol inkrustiertes Saatgut in einer Menge von 500 g ober
flachlich ausgestreut, desgleichen 500 g in Carbolineum getrankter Mais und eine 
Ablenkungsfiltterung mit taglich 500 g unbehandeltem Mais durchgefilhrt. Nach 
einer Woche waren alle Korner, bis auf die mit Carbolineum getrankten, voll
standig aufgenommen worden. Nach drei Wochen wurden auch die in Carbolineum 
getrankten Maiski:irner nicht mehr gefunden. Ob allerdings die Kornaufnahme 
nur auf FasanenfraB zurtickzufilhren ist, bleibt fraglich, da auf der Maisflache 
auch T a u b e  n schwarme beobachtet werden konnten. Der bestellte Mais wurde 
in diesem Falle nicht geschadigt. 

Stengeliilchen (Ditylench u s  dips a c i) 

Wie im Vorjahre wurden im Frtihsommer in verschiedenen Gebieten nesterweise 
auftretende Umfallerscheinungen an Mais festgestellt, die z. T. betrachtliche 
Ertragsausfalle zur Folge hatten. Aus geschadigten Pflanzen, die etwa zur Zeit 
der Blute im Bereich des Wurzelhalses umbrachen, konnten in jedem Fall 
S t e n  g e 1 a 1 c h e n  isoliert werden. Daneben wurden in der nekrotisierten 
Bruchzone an der SproBbasis umgefallener Maispflanzen auch F u s  a r i e n
(F. oxy sporum var. a urantiacum und F. m oniliforme) nachgewiesen. 

Rilb s enbla ttwe s pe (Ath ali a c olibr i) 

Bei einer Massenvermehrung im Spatsommer wurden verschiedene Insektizide 
auf ihre Wirksamkeit gegen die Larven der Rtibsenblattwespe geprilft. 
Wahrend E 605 forte, E 605 Staub (Parathion) und Gusathion H (Azinphos) bereits 
einen Tag nach der Behandlung eine sehr gute und Nexion-Emulsion (Bromophos) 
eine nur wenig schwachere Wirkung aufwiesen, wurde mit Roxion (Dimethoat) 
erst nach 4 Tagen ein guter Bekampfungserfolg erzielt. Die Wirkung von Thiodan 
emulgierbar (Endosulfan), Nexit-Emulsion (HCH) und Dipterex-Emulsion (Tri
chlorphon) war 4 Tage nach der Behandlung noch vi:illig unzureichend. 

Wie s en s chn ake (Tipula palud o s a ) 

Im Frtihjahr war die Larvendichte in befallsgefahrdeten Lagen auf Grtinland mit 
Ausnahme einiger Gebiete Ostfrieslands verhaltnismaBig niedrig, so daB nur 
vereinzelt BekampfungsmaBnahmen notwendig wurden. Im Spatherbst durch
gefilhrte umfangreiche Kontrollen auf Grtinlandflachen in verschiedenen Befalls
gebieten ergaben einen ungewi:ihnlich geringen Larvenbesatz, der nicht zuletzt 
auf die starke Trockenheit zur Zeit der Eiablage und Junglarvenentwicklung 
zurtickzufilhren sein dtirfte. Auf 12,8 °/o der insgesamt 85 untersuchten Flachen 
wurden keine, auf 77,7 '0/o weniger als 100, auf 8,3 �/o zwischen 100 und 300 und 
nur auf 1,2 0/o mehr als 300 Larven/m2 festgestellt. 

Weitere Versuche tiber die Verwendbarkeit verschiedener in der Praxis ver
breiteter Typen von Schleuderdtingerstreuern fur die Ausbringung von Kleie
ki:idern zur Tip u la - Bekampfung ergaben, daB sowohl mit den geprilften 
Einscheiben- und Zweischeibenstreuern als auch mit einem Pendelstreuer eine 
gleichmaBige Verteilung des ausgebrachten Ki:iders zu erreichen ist. Das Problem 
der Ausbringgenauigkeit ist jedoch noch nicht befriedigend geli:ist. Obwohl die 
Gerate am stehenden Schlepper bei 540 Zapfwellen-U/min mit hinreichender 
Genauigkeit auf die vorgeschriebene Ausbringmenge eingestellt werden konnten, 
wich die ausgebrachte Kodermenge bei Streuversuchen auf Grun- und Acker land 
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z. T. erheblich von der vorgeschriebenen Aufwandmenge ab. Ein Bekampfungs
versuch auf Hochmoor bestatigte die Ergebnisse von Vorversuchen, daB mit
parathionhaltigem Kleiekoder bei Ausbringung mit dem Schleuderdiingerstreuer
eine zufriedenstellende Abtotung der Larven im Griinland erzielt werden kann.

bb) P i l z  k r a n  k h  e i t  e n

Getreidemehltau (Erysiphe graminis) 

In einem Versuch zur Getreidemehltaubekampfung zeigten nach der Ertrags
auswertung die Mittel Calixin (0,75 l/ha) und Imugan (0,75 l/ha) die beste Wirkung. 
Der Durchschnittsertrag lag bei beiden Mitteln um 6 11/o hoher als bei Morestan 
in erhohter Aufwandmenge von 0,6 kg/ha. Gegeniiber Unbehandelt fiihrte die 
einmalige Spritzung mit Calixin bzw. Imugan am Ende der Bestockung des 
Getreides zu einem Mehrertrag von 13 0/o; bei einer Mischung von Calixin (0,75 
1/ha) und Polyram-Combi (1,2 kg/ha) wurde sogar ein Mehrertrag von 16 0/o 
erzielt. 

Krautfiiule (Phytophthora infestans) 

Im 3. Jahre nach Einfiihrung des Phytprog-Dienstes wurden die Erfahrungen der 
beiden vorherigen Jahre bestatigt. 

In dem Pflanzkartoffelvermehrungsgebiet an der ostfriesischen Kiiste, in dem fast 
ausschlie13lich vorgekeimtes Pflanzgut verwendet wird, ist es notwendig, die erste 
Krautfaulespritzung vorzunehmen, wenn die Gesamtbewertungsziffer (GBZ) 150 
erreicht wird. In diesem Gebiet werden Sekundarinfektionen an Stauden, die aus 
kranken Knollen erwachsen, sehr viel haufiger festgestellt als im Binnenland, wo 
der Anbau von nicht vorgekeimten Wirtschaftskartoffeln iiberwiegt. Wie in den 
beiden Vorjahren wurde in diesem Gebiet die erste Krautfaulespritzung erst 
erforderlich, als die GBZ 270 erreicht war. 

cc) U n k r a u t e r

Ackerfuchsschwanz (Alopecurus myosuroides) 

Durch ungiinstige Witterungsverhaltnisse konnte ein GroBteil der Einsaat des 
Wintergetreides in der Marsch erst ah Ende Oktober vorgenommen werden. Da 
der Ackerfuchsschwanz in diesem Gebiete das vorherrschende Ungras ist, wurden 
trotz der fortgeschrittenen Jahreszeit Versuche zur Bekampfung mit Boden
herbiziden im Vorauflaufverfahren angelegt. Sie bestatigten, daB Spatanwendun
gen von Bodenherbiziden (nach Mitte Oktober) nicht wirtschaftlich sind; denn bei 
Spateinsaaten lauft die Masse des Ungrases erst im Friihjahr auf, wenn die im 
Herbst eingesetzten Herbizide nicht mehr wirksam sind. 

Zur Bekampfung des Ackerfuchsschwanzes im Friihjahr wurden Gesatop 
(1 kg/ha), Gesaran (3 kg/ha), Tribunil (3 kg/ha), Aresin (1,5 kg/ha). Dosanex 
(5 kg/ha), Basanor (3 kg/ha) und Dicuran (3 kg/ha) eingesetzt. Mit Ausnahme von 
Tribunil wurde mit allen Praparaten ein Wirkungsgrad von iiber 90 °/o erreicht 
und Mehrertrage bis zu 8 dz/ha erzielt. Am wenigsten iiberzeugte in der Marsch 
Gesatop mit einer Ertragssteigerung von nur 3 dz/ha gegeniiber ,,Unbehandelt". 
In Versuchen auf Lehmboden im siidlichen Weser-Ems lag es dagegen an 2. Stelle. 
Der Ackerfuchsschwanz befand sich zum Zeitpunkt der Behandlung durchweg im 
3- bis 4-Blatt-Stadium.

22 
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In den letzten Jahren wurde sehr haufig ein so starkes Auftreten von Ackerfuchs
schwanz in Sommergetreide beobachtet, daB auch in diesen Kulturen Boden
herbizide, wenn auch nicht in groBem Umfange, zum Einsatz gelangten. Zur 
Anwendung kam vor allem das von der Herstellerfirma im Nachauflaufverfahren 
empfohlene Tribunil (3 kg/ha) in Sommerweizen. Die Wirkung gegen breit
blattrige Unkrauter war durchaus zufriedenstellend, der Ackerfuchsschwanz 
wurde jedoch in den meisten Fallen nicht genligend erfaBt. Auch bei den versuchs
weisen Einsatzen anderer Bodenherbizide, die sowohl im Vorauflauf- als auch 
im Nachauflaufverfahren zur Anwendung kamen, konnten bisher keine befrie
digenden Bekampfungserfolge erzielt werden. 

Die Versuche zur Ackerfuchsschwanzbekampfung in Klee und Luzerne, die nach 
mehrjahriger Unterbrechung wieder aufgenommen wurden, bestatigten im 
wesentlichen die bisher erzielten Ergebnisse, wonach Ackerfuchsschwanz am 
wirksamsten mit 61 Prevenol 56 je ha unterdrilckt werden kann. Beeintrachti
gungen der Kulturpflanzen nach der Spritzung, die vor Vegetationsbeginn aus
gangs des Winters vorgenommen werden muB, wurden nicht beobachtet. Nicht 
befriedigte Gramoxone mit 31/ha. Zwar war die Graswirkung im allgemeinen 
noch recht gut, jedoch traten in allen Versuchen Wachstumsstorungen und Ver
farbungen an den Kulturpflanzen auf. Die Schaden haben sich allerdings im 
Laufe der Vegetationsperiode wieder recht gut verwachsen, sie dilrften aber 
dennoch dieses Mittel filr die Praxis unbrauchbar erscheinen lassen. 

Flughafer (Avena fatua) 

Auf den leichten Sandboden war Avadex BW gegen Flughafer in der anerkannten 
Aufwandmenge meistens nicht ausreichend wirksam, im Gegensatz zu den 
schweren Boden. Die Anwendung von Carbyne hat sich wegen der haufigen 
Getreideschadigungen nicht durchsetzen konnen. Bidisin brachte auch keine 
sicheren Erfolge. Es fehlt ein geeignetes Flughafermittel filr leichte Boden. 

Hirse (Echinochloa crus-galli und Setaria viridis) 

Die Verseuchung der Felder mit Hirsearten im sildlichen Weser-Ems nahm mit 
der weiteren Ausbreitung des Maisanbaues zu. Von den verschiedenen zur 
Bekampfung eingesetzten Mitteln brachte nur das Azetanilidpraparat Lasso 
(5 1/ha) befriedigende Erfolge. 

Windhalm (Apera spica venti) 

Bis auf wenige Flachen war der Windhalmbesatz nicht so stark wie im Vorjahr. 
Bei Versuchen zeigte sich als bestes Mittel zur Anwendung im Herbst Igran 50 
mit 3 kg/ha. Als beste Mittel zur Anwendung im Frilhjahr erwiesen sich Dosanex 
(4 kg/ha) und Dicuran (3 kg/ha). Alle anderen im Frilhjahr angewandten Mittel 
wirkten im Berichtsjahre schlechter als in den Vorjahren. 

Ackerminze (Mentha arvensis) 

In vielen Betrieben wird natilrliches Grilnland umgebrochen und als Ackerland 
genutzt. Auf diesen Flachen ist vielfach die Ackerminze das beherrschende 
Unkraut. Als beste Bekampfungsmittel bei der Anwendung in der Stoppel hoben 
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sich wiederum 12 1 DP-Mittel und 10 kg Aminotriazol (50 0/o) je ha heraus. Im 
Getreidebestand brachten Aniten und Aniten-S (41/ha) annehmbare Erfolge. Es 
wurde zwar keine Abtotung, aber eine Wachstumshemmung erreicht. 

Saatwucherblume (Chrysa nthemum segetum) 

In einem Versuch zur Bekampfung der Saatwucherblume in Sommergetreide 
wurde erneut bestiitigt, da13 sich dieses Unkraut mit Atzmitteln restlos beseitigen 
lii13t. Die ausgezeichneten Bekampfungserfolge lassen sich allerdings nur dann 
erzielen, wenn das Unkraut nicht mehr als 2, hochstens 4 echte Blatter ausgebildet 
hat. Auf der Suche nach Praparaten, die noch zu einem spiiteren Zeitpunkt ein
gesetzt werden konnen, hat sich gezeigt, da13 mit Faneron (4 kg/ha) ein sehr guter 
Bekampfungserfolg erzielt werden kann. Mit diesem Priiparat, appliziert im 
6-Blatt-Stadium der Saatwucherblume, wurde ein Wirkungsgrad von nahezu
100 10/o erzielt. Pflanzenschaden traten dabei nicht auf. Das ebenfalls in den Ver
such mit einbezogene Bentrol (3 Vha) fiel deutlich ab.

Unkrautbekiimpfu ng in Kartoffel n 

Die in einem Versuch auf Marschboden eingesetzten Mittel Aresin und Patoran 
erwiesen sich als voll wirksam gegen K a m i  11 e ,  V o g e  1 m i  e r e  und 
K n  6 t e r i c h arten. Dagegen war der Erfolg gegen G a n  s e f u 13 insbesondere 
nach der Anwendung von Patoran unzureichend. Eine sichtbare Schadigung der 
Kartoffeln trat nicht ein. Auch lie13en sich keine statistisch gesicherten Mehr
bzw. Minderertriige gegentiber den mechanisch behandelten Parzellen ermitteln. 
Auffallend war, da13 beide Priiparate zu einem verstiirkten Knollenansatz sowie 
zu einem deutlich verminderten Anteil von Ubergr613en im Erntegut geftihrt 
haben. Die Prtifungen werden fortgesetzt. 

Unkrautbekiimpfu ng in Stoppelrilbe n 

In einem Versuch auf humosem Sand erwies sich nur das Mittel Ramrod in einer 
Aufwandmenge von 4 kg/ha als ausreichend wirksam und vertriiglich fur die 
Kultur. 

Sumpfschachtelhalm (Duwock, Equisetum palustre) 

Die von K 6 h 1 e r  im Rahmen einer Dissertation beim Pflanzenschutzamt Olden
burg begonnenen Arbeiten zur nachhaltigen Vernichtuni des Duwocks im Unter
boden-Spritzverfahren wurden im Berichtsjahre nach <lessen Ausscheiden von 
der Dienststelle fortgeftihrt und zum Abschlu13 gebracht. Bei dem Verfahren 
werden mit Hilfe von Spezialgeriiten · Praparate auf Chlorthiamid- (Prefix
Spritzpulver) bzw. Dichlobenilbasis (Casoron-Spritzpulver) mit 25 kg/ha in einer 
Tiefe von 30 cm in den Boden eingebracht. Wie K 6 h 1 e r  bereits 1968 feststellte, 
bleiben die Stoffe in der Unterbodenschnittfliiche tiber mehrere Jahre erhalten 
und toten die von unten in die Schnittzone einwachsenden Duwocktriebe ab, so 
da13 nach und nach das gesamte unterirdische Rhizomsystem an Erschopfung 
abstirbt. Auch im Berichtsjahr 1969 waren beide Mittel, die im Herbst 1964, also 
vor nunmehr 5 Jahren, in den Boden eingebracht waren, noch wirksam, so da13 
kein Neuaustrieb stattfand. Die Narbe leidet <lurch das Unterschneiden/Unter
spritzen nicht. Durch en.tsprechende Diingungsma13nahmen nach der Behandlung 
konnten die Ertrage auf den vorher extensiv bewirtschafteten Versuchsfliichen 

22* 
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erheblich gesteigert werden. Die im Gras kurz nach dem Unterschneiden/Unter
spritzen nachgewiesenen Wirkstoffmengen sind auBerordentlich gering (0,05 ppm) 
und durften toxikologisch unbedenklich sein. 

b) Gemiisebau

P i l z k r a n k h e i t e n
Gurke nme hltau (Erys i p he c i chor a ce aru m) 

Echter Mehltau an Gurken wurde bei starkem Befall erfolgreich mit Afugan 
(Phosphorsaureesterbasis) (Hoechst) (4 Spritzbehandlungen, die erste 0,06 °/o, die 
weiteren 0,03 .i/oig) bekampft. Es wurde eine deutlich bessere Wirkung (auch 
kurativ) gegenuber dem Vergleichspraparat (Dinocap) verzeichnet. 

S cler o t i n i a  s cler o t i oru m 

In einem Freilandversuch zur Bekampfung von Sclerotinia sclerotiorum im 
Boden kam Methylbromid in den Aufwandmengen 50 und 100 g/m2 zur An
wendung. Die Sklerotien wurden in 20, 40, 60 und 80 cm Tiefe eingegraben. 
4 Tage nach der Behandlung (nach 2 Tagen erfolgte das Entfernen der Folien) 
wurden die Sklerotien ausgegraben. Nach dem Auslegen der Sklerotien au£ Bier
wilrzeagar konnte folgendes Ergebnis ermittelt werden: 
Bei 50 g Methylbromid/m2 wurden die Sklerotien bis in 40 cm Tiefe bis auf einige 
Ausnahmen abgetotet. Trotzdem ist der Bekampfungserfolg als ungenilgend zu 
betrachten, da diese wenigen Sklerotien in der Krume schon zu einer erheblichen 
Neuverseuchung filhren konnen. Bei 100 g Methylbromid/m2 wurden bis 40 cm 
Tiefe alle Sklerotien abgetotet, auch noch z. T. in 60 cm Tiefe. Untersuchungs
ergebnisse ilber die Methylbromidrilckstande im Boden stehen noch aus. 
Bei Anzuchten von Sklerotien fur weitere Versuche dieser Art wurde festgestellt, 
daB Sklerotien von Naturmaterial zur Kultivierung weitgehend ungeeignet sind. 
Da frisches Pflanzenmaterial sich verhaltnismaBig schnell zersetzt, haften den 
Sklerotien vielfach Sekundarpilze an (u. a. PeniciHium spec. und Rhizopus
nigr icans), die sehr schnell wachsen und das Myzel von Sclerotinia uberlagern 
oder eine Myzelentwicklung sogar verhindern. Auf Grund dieser Erfahrungen 
erscheint es angebracht, filr Versuchszwecke nur auf Agar gezogene Sklerotien 
zu verwenden. 

c) Zierpflanzenbau

aa) P i  1 z k r a n k  h e  i t  e n
Echter Me hltau 

Gegen Echten Mehltau kamen in Chrysanthemen Afugan (organische Phosphor
verbindung) (0,05 0/o, 2 Spritzungen im Abstand von 2 Wochen) und Badilin-Rosen
fluid (Dodemorph + Dodine) (0,5 0/o, 2 Spritzungen im Abstand von 2 Wochen) 
zum Einsatz. Bei den Chrysanthemen handelte es sich um die Sorten ,Luyona', 
,White Spider', ,Mefo' und ,Tokyo', die sich zum Zeitpunkt der Behandlung im 
Jungpflanzenstadium befanden. Beide Praparate blockierten den Mehltaubefall 
erfolgreich. Bei dem zuletzt genannten Mittel reagierte die Sorte ,Mefo' mit 
wuchsstoffahnlichen Schaden. 
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In Begonien (Sorte ,Nordlys', Vorbliitenstadium) und in Rittersporn (Nachbliite) 
wurde mit Afugan gegen Echten Mehltau ein guter Erfolg erzielt. Die Begonien 
zeigten jedoch spater Verbrennungen an den Bliiten. Sie wurden 4 mal 0,030/oig 
im Abstand von 7 Tagen gespritzt. Bei Rittersporn erfolgte die erste Behandlung 
0,10/oig, die weiteren drei Behandlungen wurden 0,04 0/oig im Abstand von 
7 Tagen durchgefiihrt. 

bb) T i e  r i  s c  h e  S eh a d  l i n g  e 

Wa nde rnde Wur z e lnemato de n 

In M a i  b l u m e n  (Con v all aria ma j al is) wurde Temik (Aldicarb) 
5 g/m2 in stehender Kultur gegen Pratyle nchu s spec. eingesetzt. Die Wirkung des 
Mittels wurde durch die spate Pflanzung der Kultur sowie durch die in den 
Monaten Juni/Juli bis in den August hinein dauernde Trockenheit negativ 
beeinfluBt. Das Praparat versagte, im Gegensatz zu den vorangegangenen Jahren, 
praktisch vollig. 

Bl attliiuse 

In einem Versuch gegen Blattlause an Cinerarien wurden Praparate folgender 
Wirkstoffe eingesetzt: 
Dichlorvos 
Nuvacron 
Jodophos 
Dinocap + Dodine 
Pyrethium + 
Piperonylbutoxid 
Carbamat 
Malathion + Derris + 
Kelthan + Zineb + 
·schwefel
Malathion
Malathion+ Derris +
Kelthan + Zineb +
Schwefel
Komb. Dimefox
Praparat

(0,1 0/o, 2 X im Abstand von 15 Tagen, Spritzbehandlung) 
(0,1 0/o; 2 X im Abstand von 15 Tagen, Spritzbehandlung) 
(0,1 °/o, 2 X im Abstand von 15 Tagen, Spritzbehandlung) 
(0,25 0/o, 2 X im Abstand von 15 Tagen, Spritzbehandlung) 
(0,25 -O/o, 2 X im Abstand von 15 Tagen, Spritzbehandlung) 

(0,1 -0/o, 2 X im Abstand von 15 Tagen, Spritzbehandlung) 
(0,5 0/o, 1 X gespritzt) 

(2 X im Abstand von 15 Tagen, stauben) 
(2 X im Abstand von 15 Tagen, stauben) 

(0,25 °/o, 2 X im Abstand von 15 Tagen, gie!3en, 21 cm3/Topf) 

Dichlorvos + Diazinon (2 Behandlungen im Abstand von 15 Tagen, Spraydose) 

Von samtlichen o. a. Wirkstoffen konnte nur dem Komb. Dimefox-Praparat und 
dem Dichlorvos+Diazinon-Praparat eine zufriedenstellende Wirkung zuge
sprochen werden. 

cc) V e r t  r a g 1 i c h k e i t s  v e r  s u c h  e

Fu ngizide

An Chrysanthemen (,Yellow Delaware', Jungpflanzen), Acalypha (Bliltenstadium),
Aphelandra (Bliitenstadium), Efeu ,Gloire de Marengo' (Jungpflanzen) und Usam
baraveilchen (Bliitenstadium) wurde Afugan eingesetzt. In allen Kulturen, aus
genommen Usambaraveilchen, wurden 2 Behandlungen 0,03 °/o im Abstand von
8 Tagen durchgefilhrt. Die Usambaraveilchen wurden 1 x 0,03 °/oig gespritzt.
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In allen Fallen konnte eine gute Pflanzenvertriiglichkeit verzeichnet werden, die 

Usambaraveilchen zeigten jedoch leichte Spritzflecken auf den Bliitenbliittern. 

In Edelnelken wurden folgende Fungizide eingesetzt: 

Dexon (Dimethylaminophenyldiazonatriumsulfonat) 
5 Gieflbehandlungen 0,03 °/o im Abstand von 14 Tagen 

Orthocid 50 (Captan) 
5 GieBbehandlungen 0,2 °/o im Abstand von 14 Tagen 

Maneb (Thiocarbamat) 
5 GieBbehandlungen 0,2 °/o im Abstand von 14 Tagen 

Thiabendazol (reiner Wirkstoff) 
3 GieBbehandlungen 0,1 °/o im Abstand von 14 Tagen. 

Eine gute Vertraglichkeit wurde bei dem Praparat Dexon beobachtet. Die mit 
Orthocid behandelten Pflanzen zeigten einen leichten, die mit Maneb behandelten 
einen deutlich sichtbaren Belag der Mittel auf den unteren Blattpartien. Eine 
Schiidigung konnte nicht festgestellt werden. Thiabendazol verursachte starke 
Vergilbungserscheinungen und eine schwiichere Wuchsleistung (etwa 70'0/o des 
Bestandes) gegeniiber den anderen Versuchsgliedern. 

Die durchschnittlichen Bliitenschnittergebnisse van Mai bis Dezember 1969 (am 
23. 4. 1969 erfolgte die 1. Behandlung) gibt nachstehende Tabelle wieder:

,Crowley' ,Red Sim' 
I I 

s:: s:: ..., s:: s:: ..., 
s:: .t:J. <lJ 

d, Cl) s:: .0 <lJ 
d, Qj ea <lJ .0 ...... ea <lJ .0 ...... 

Trieblange 0 ..., s:: ea o .0 "d 0 ..., s:: ea o .0 "d � p. 
ea 

.,... N s:: s:: 
� p. ea 

'"" N s:: s:: <lJ ea 
� 

..c:: ea 
p 11 

<lJ ea 
� 

..c:: ea 
p 11 i:l u E-< "d i:l u E-< "d 

Lang 276 258 292 215 288 268 280 322 180 289 

Kurz 15 13 30 25 24 24 23 28 27 20 

In::;gesamt 291 271 322 240 312 292 303 350 207 309 

Maneb ergibt somit den hochsten Bliitenertrag, wahrend bei Thiabendazol eine 
negative Beeinflussung auf den Bliitenertrag festzustellen ist. Unbehandelt folgt 

nach der Rohe der Bliitenschnittzahl an zweiter Stelle. 

Insektizide 

Das Insektizid Unden (Propoxur) wurde zur Klarung der Vertraglichkeit an ver
schiedenen Zierpflanzen (Pelargonien, Acalypha, Aphelandra, Asparagus, Efeu, 
Begonien, Usambaraveilchen) eingesetzt. 

Bei Pelargonien (Bliitenstadium) wurde das Praparat 0,1-, 0,3-, 0,6- und 
l,0°/oig/100 cm3 je Topf sowie 0,1 °/oig, 300 cm3 je Topf ausgebracht. In allen Fallen 
wurde eine 100 °/oige Pflanzenschadigung festgestellt, auch bei den Versuchs
gliedern, in denen das Topfsubstrat vor Einsatz des Mittels zur Herabsetzung des 
Niihrstoffangebotes ausgewaschen wurde oder die- in einer anderen Variante

zuvor eine zusiitzliche Diingergabe (Fertisal) erhielten. Folgende Sorten wurden 
u. a. in diese Priifung einbezogen: ,Elsa Kurz', ,Wolf', ,Minne', ,Leuchtkugel',
,Karin'.
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Die anderen genannten Zierpflanzenarten zeigten nach einer zweimaligen Be
handlung im Abstand von 9 Tagen (0,1 0/o, 100 cm3

, Topf) bis auf die Lorraine
Begonien ebenfalls starke Schiiden: 

Acalypha (Behandlung im Bliltenstadium, 12 cm Topf) 
etwa 16 Tage nach der Behandlung wurden sehr starke Vergilbungen und 
Blattrandnekrosen beobachtet. 

A sparagus sprengeri (verkaufsfertige Ware, 12 cm Topf) 
etwa 30 Tage nach der Behandlung starke WeiBfarbung fast siimtlicher 
Phyllocladien (Totalschaden). 

Aphelandra (Behandlung im Bliltenstadium, 11 cm Topf) 
etwa 5 W ochen nach der Behandlung Totalschiiden. 

Usambaraveilchen (Behandlung im Bliltenstadium, 9 cm Topf) 
etwa 6 Wochen nach der Behandlung totale Bliltenschiiden und schwere 
Schiiden im Laubwerk. 
Etwa 13 Wochen nach der Behandlung gesunder Durchtrieb im Herz der 
Pflanze. 

Efeu ,Gloire de Marengo' (10 cm Topf) 
etwa 10 Wochen nach der Behandlung deutliche Aufhellungen der Blatter. 

Die in dem Versuch befindlichen Lorraine-Begonien ,Nordlys', die auch wiihrend 
der Blute behandelt wurden, werden weiter beobachtet. 

A ka r izide 

In einem Vertriiglichkeitsversuch an Acalypha, Aphelandra, Chrysanthemen 
(,Yellow Delaware') und Hedera (,Gloire de Marengo') mit Akariziden wurde eine 
gute Vertriiglichkeit bei allen eingesetzten Priiparaten ermittelt: 

Formetanat (0,05 0/o gespritzt), Chlorphenamidin + Formetanat (Fundal forte) 
(0,05 und 0,075 0/o gespritzt) und Pentachlorcyclopentadien (Pentac) (0,1 °/o ge
spritzt). Wiihrend der Versuchsdauer befanden sich die Pflanzen in folgenden 
Wachstumsstadien: Acalypha - Bliitenstadium, 8 cm Topf, 

Aphelandra - Jugendstadium, 10 cm Topf, 
Chrysanthemen- 30 bis 40 cm hoch, 12 cm Topf, 
Efeu - Jungpflanzen, 8 cm Topf. 

dd) U n k r ii u t e r

Unk r autbekiimpfun g in Tulp e n  

Die Versuche zur Unkrautbekampfung in Tulpen wurden fortgesetzt. Dabei 
erwiesen sich im Berichtsjahr 10 1/ha Prevenol 56 dem aus Holland stammenden 
Praparat AAproka im Hinblick auf die Unkrautbekampfung ebenbiirtig. Im 
Gegensatz zum Vorjahre wurden allerdings nach der AAproka-Anwendung ver
einzelt geringfiigige phytotoxische Schiiden beobachtet. 

d) Baumschule

aa) T i e r i s c h e S c h ii d I i n g e

Wa n de r n de Wur ze l ne m a tode n

In Chamaecyparis obtusa wurde Temik (Aldicarb) 5 g/m2 gegen wandernde
Wurzelnematoden eingesetzt. Durch die in den Monaten Juni/Juli und bis in den
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August hinein dauernde Trockenheit wurde die Wirkung des Praparates negativ 
beeinfluBt. Es konnte dennoch ein Wirkungsgrad von 91 0/o (Pratylenchus spec.) 
erzielt werden. Phytotoxische Schaden wurden nicht verzeichnet. 

e) Diinenschutzpflanzungen

Goldafter (Euprocti s c hr y s orr hoe a) 

Der seit Jahren beobachtete Goldafterbefall an dem zum Diinenschutz an
gepflanzten Sanddorn auf der Insel Juist nahm im Frilhjahr 1969 ein bedrohliches 
AusmaB an. 

Die Anfang Mai dieses Jahres angelegten Versuche lieBen erkennen, daB das 
Problem der Bekampfung noch nicht gelost ist. Von den zum Einsatz gelangten 
Praparaten konnte nur mit Gusathion-Spritzpulver ein durchschlagender Erfolg 
erzielt werden. Nach der Applikation eines Bacill us-thuri ngiensis-Praparates, das 
gegen die jungen Raupen eingesetzt wurde, blieb die Wirkung aus. 

f) Chemische Krautbekampfung in und an Gewassern

Im Jahre 1968 wurde auf Anregung und mit Finanzierung des Ausschusses 
,,Unterhaltung und Ausbau von Gewassern" im Kuratorium fur Kulturbauwesen 
ein GroBversuch zur chemischen Krautbekampfung in und an Graben im Ent
wasserungsverband Stedingen begonnen. Seine Zielsetzung war, zu untersuchen, 
wie weit mit den bisher von der Biologischen Bundesanstalt zum Zwecke der 
chemischen Krautbekampfung amtlich anerkannten Mitteln auf Dalapon- und 
Paraquatbasis bei praxismaBiger Anwendung eine Sauberung der Graben erzielt 
werden kann. Nebenher sollten auch nichtanerkannte, aber in Kleinversuchen 
bereits in ihrer Wirkung erprobte Praparate eingesetzt werden. Zur Wirtschaft
lichkeitsberechnung sollten alle MaBnahmen kostenmaBig erfaBt werden. Durch 
andere am Versuch beteiligte Dienststellen waren Fragen der Wasserqualitat, des 
Wasserabflusses, der Grabenfauna u. a. zu klaren. 

Im Friihjahr des Berichtsjahres 1969 fiihrte das Pflanzenschutzamt zunachst eine 
Nachbonitur der vorjahrigen Spritzungen durch. Dabei wurden je nach ver
wendetem Mittel aufschluBreiche pflanzensoziologische Veranderungen in der 
Grabenflora festgestellt. Vor allem hatte als Folge des Ausfalles der Oberwasser
pflanzen eine starke Zunahme der Unterwasserpflanzen, vor allem der La i c h  -
k r a u  t arten stattgefunden. Gegen diese wurden im Berichtsjahre das Paraquat
praparat Gramoxone-S und das Diuron-Praparat Karmex-Granulat mit gutem 
Erfolg eingesetzt. Wahrend im ,,Karmex-Graben" die Wirkung entsprechend der 
geringen Loslichkeit des Praparates erst nach l 1/2 bis 2 Monaten deutlich wurde, 
filhrten die Gramoxone-S-Spritzungen schon nach wenigen Tagen zum volligen 
Zusammenbruch der gesamten Laichkrautbestande. Gegen den in einem Graben
system vorherrschenden S c h 1 a m m s c h a c h t e 1 h a 1 m wurde, da gegen diese 
Pflanze Dalapon- und Paraquatpraparate versagen, das uns aus Kleinversuchen 
bereits als wirksam bekannte Casoron-Granulat ver:wendet. Bereits 4 Wochen 
nach der Behandlung brachen die Schlammschachtelhalmbestande vollkommen 
zusammen und trieben auch nicht wieder durch. Als Folge des nun starken Licht
einfalls in den Graben siedelten sich kurze Zeit hinterher F a d e n  a 1 g e n  in 
groBen Mengen an. Diese konnten jedoch durch eine Behandlung mit Karmex
Granulat in einer Aufwandmenge von 0,4 ppm AS beseitigt werden. Die in 
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einzelnen Graben vorhandenen S c h w a  d e n  nester wurden durch Spritzungen 

mit Dalapon vernichtet. Samtliche im Entwasserungsverband Stedingen ge
spritzten Grabensysteme waren als Folge der Spritzungen sauber; der Wasser
abzug war gesichert, so dafl der Verband auf ein mechanisches Nachraumen im 
Herbst verzichten konnte. Die am Ende der Saison vorgenommenen Wirtschaft

lichkeitsberechnungen ergaben, daB trotz der in einigen Graben durchgefilhrten 
Mehrfachbehandlung die Kosten fur die chemische Entkrautung noch erheblich 
unter denen der mechanischen Aufreinigung lagen. 

Ein zusammenfassender Bericht ist nach AbschluB der auf 5 Jahre angesetzten 
Versuche, in denen auch die Ergebnisse der anderen Dienststellen mit hinein
genommen werden, vorgesehen. 

13. Veroffentlichungen
B l a s zyk, P.: Erkrankung von Rindern nach Anwendung von Wuchsstoffen auf Griln

land. Gesunde Pflanzen 21. 1969, 33-36 . 
Landw. Blatt Weser-Ems 116. 1969, Nr. 23, S. 7-8. Pflanzenarzt 22. 1969, 106 . 

B r e d e  r 1 o w, H.: Ackerfuchsschwanzbekampfung in diesem Fruhjahr. Landwirt
schaftsblatt Weser-Ems 116. 1969, Nr. 10, S. 8. 

D eyk e, G.: Chemische Unkrautbekampfung in Kartoffeln und Ruben. Landwirt
schaftsblatt Weser-Ems 116. 1969, Nr. 13, S. 11-12 . 

F e  1 d h u s, H. A.: Krautfaulebekampfung unverandert wichtig, besonders bei Starke
kartoffeln. Kartoffelbau 20. 1969, Beilage ,,Die Starkekartoffel" Nr. 2, S. 1-2 . 
Landwirtschaftsblatt Weser-Ems 116. 1969, Nr. 26, S. 9 .  

G a r b u r g, W.: Unkrautbekampfung in der Sommerung. Landwirtschaftsblatt Weser
Ems 116. 1969, Nr. 16, S. 16 . 

L i e s t m a n n, J.: Spritzgerate zum Fruhjahr uberprufen. Landwirtschaftsblatt Weser
Ems 116. 1969, Nr. 15, S. 11-12. 

M u l l e r, R.: Unkrautbekampfung im zeitigen Fruhjahr. Landwirtschaftsblatt Weser
Ems 116. 1969, Nr. 8, S. 11, und Nr. 9, S. 10-11 . 

-·, Mehltaubekampfung ist empfehlenswert. Landwirtschaftsblatt Weser-Ems 116. 1969,
Nr. 21, S. 11 .

bv e r mi:ih l e, H.: Unkrautbekampfung im Mais nicht ohne Probleme. Landwirtschafts
blatt Weser-Ems 116. 1969, Nr. 14, S. 16 . 

R i e t h, G.: Gebietsweise wieder zunehmende Gefahrdung durch den Kartoffel
nematoden. Landwirtschaftsblatt Weser-Ems 116. 1969, Nr.17, S. 7 .  

Sch u t z, W.: Weitere Ausbreitung der Bisamratte. Landwirtschaftsbla tt Weser-Ems 116.

1969, Nr. 45, S. 12-14 . 
-, Pflanzenschutzgerate uberprufen lassen. Landwirtschaftsblatt Weser-Ems 1m. 1969, 

Nr. 47, S. 6/7 . 
S c  h u 1 t e, G.: Der Queckenvermehrung starker entgegenwirken. Landwirtschaftsblatt 

Weser-Ems 116. 1969, Nr. 6, S. 10-11 . 
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Pflanzenschutzamt des Landes Schleswig-Holstein 

Dienstherr: Der Minister filr Ernihrung, Landwirtschaft und Forsten 

Dienstbereich: Land Schleswig-Holstein 

Anschritt: 2300 Kiel, Westring 383; Tel. (04 31) 416 46 / 47 

Direktor: Ltd. Reglerungsdlrektor Dr. Hermann F i s c h e r 

1. Oberblick

Im modernen Pflanzenschutz kommt es darauf an, trotz aller technischen 
Fortschritte die biologischen Gegebenheiten der Pflanzenkultur nicht aus dem 
Auge zu verlieren. Extreme okonomische Betriebsfilhrung hat sowohl in der 
Landwirtschaft als auch im Gartenbau biologische Grenzen, deren Dberschreitung 
mit Gefahr verbunden ist. PflanzenschutzmaBnahmen konnen letzten Endes nur 
erfolgreich sein, wenn auch biologisch und okologisch die Voraussetzungen filr das 
Gedeihen der zu schiitzenden Pflanzen gegeben sind. 

Der technisch-chemische Pflanzenschutz muB zu seinem vollen Erfolg in die 
biologischen (okologischen) MaBnahmen der Agrikulturtechnik, der Pflanzen- und 
Bodenhygiene eingebaut werden. Dieser ,,I n t e g r  i e r  t e P f 1 a n  z e n  s c h u t  z" 
wird dabei auch gleichzeitig eine Beschrankung des Einsatzes chemischer Mittel 
(direkte Bekampfung) auf ein wirklich vertretbares und wiinschenswertes 
MindestmaB erlauben. Die Arbeiten des Pflanzenschutzamtes haben sich im 
Berichtsjahr in diesem Sinne bewegt. 

Besondere Beachtung verdient in diesem Sinne eine weitere Einengung der 
Fruchtfolge. Mit 414 OOO ha Getreideanbauflache wurde ein Hochststand erreicht. 
Der Rapsanbau stieg um 62 0/o gegeniiber dem sechsjahrigen Mittel (1963 bis 1968) 
auf 46 OOO ha. Die Ausdehnung der genannten Kulturen ging zu Lasten des Hack
frucht- und Ackerfutterbaues. Aufmerksamkeit hinsichtlich der Gestaltung eines 
,,integrierten" Pflanzenschutzes verdienen auch die filr Schleswig-Holstein 
charakteristischen Spezialkulturen. In Dithmarschen befindet sich z. B. mit iiber 
3000 ha die groBte geschlossene Kopfkohlanbauflache Europas, im Kreise Pinne
berg mit 4250 ha das groBte geschlossene Baumschulgebiet. 

2. Organisation und Personalverhaltnisse

a) Organisation

Am 30.10.1969 wurde die Richtfeier fiir den Umbau einer Entwesungsanlage in 
Flensburg-Weiche begangen. Die Errichtung dieser Anlage war notwendig 
geworden, weil der bisher benutzte Begasungswagen nicht mehr betriebssicher ist. 
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b} Personalverhaltnisse

Uber den Personalstand am 31. Dezember 1969 gibt die nachstehende Zusammen
stellung AufschluB:

Wissen- Technischer Dienst 
Verwal-

Sonstige 
schaft- im in den (ohne Insge-
licher Auf3en- Labora- tungs- Raum- samt 
Dienst dienst torien dienst pflege) 

Arnt 5 5 9 5 6 30 
Bezirksstellen 8 11 3 7 3 32 
Kreisstellen 1 19 0 0 0 20 
Kontrollstelle fiir 
forstliches Saat-
und Pflanzgut 0 1 0 1 0 2 

Insgesamt 14 36 12 13 9 84 

davon beamtet 8 2 0 1 0 11 

Auf3erdem waren im Jahre 1969 beschaftigt: 1 Pflanzenschutzwart 
5 Aushilfsarbeiter 

Fiir die Pflanzenbeschau bei der Einfuhr waren 11 nebenamtliche Sachverstandige tatig. 

3. Ausbildung von Fachkraften fUr den Pflanzenschutz

Jede Bezirksstelle hielt mit ihren Technikern wochentliche Lagebesprechungen
ab. Vom Arnt fanden allgemeine Fortbildungslehrgange sowie Kurse ilber Zier
pflanzenkrankheiten statt.
Am 31. 12. 1969 befanden sich vier Pflanzenschutzlehrlinge in Ausbildung. Drei
Lehrlinge bestanden die LehrabschluBprilfung als Pflanzenschutzlaborantin.
Zur Ausbildung im Pflanzenschutz im Rahmen der Entwicklungshilfe waren zwei
Herren (Kambodscha, Tilrkei) am Pflanzenschutzamt tatig. Fur die Dauer von
zwei Monaten wurden zwei Reg.-Landw.-Insp.-Anwarter dem Arnt zugewiesen.

4. Tagungen und Besuche

a) Tagungen

Der Direktor nahm, z. T. mit Referaten, an folgenden Tagungen und Sitzungen 
teil: 
Beratergruppe ,,Biologische Schadlingsbekampfung des Bundesministeriums fiir Er
nahrung, Landwirtschaft und Forsten" (zweimal). 
Sachverstandigenkommission beim Bundesministerium fiir Ernahrung, Landwirtschaft 
und Forsten (Zuriickziehung der Zulassungen von Pflanzenschutzmitteln). 
Tagungen der Landerreferenten fiir Pflanzenschutz, Bundesministerium fiir Ernahrung, 
Landwirtschaft und Forsten. 
Wissenschaftlicher Beirat der Biologischen Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft 
(dreimal). 
Sachverstandigenausschuf3 fiir die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln der Biologischen 
Bundesanstalt (zweimal). 
Arbeitssitzungen des Deutsch.en Pflanzenschutzdienstes (zweimal). 
Technischer Ausschuf3 der Biologischen Bundesanstalt. 
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AusschuB ,,Pflanzenschutz" der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft. 
Symposium uber Strahlenschutz in der Land- und Ernahrungswirtschaft, Neuherberg 
uber Munchen. 
Phenmedipham-Symposium, Berlin. 
Bereisung der Inseln Falster und Lolland (Feuerbrandbefall) auf Einladung des 
danischen Pflanzenschutzdienstes. 
Durch den zustandigen Sachbearbeiter (z. T. als Referent) war das Arnt u. a. bei 
folgenden Veranstaltungen vertreten: 
Arbeitstagungen des deutschen Pflanzenschutzdienstes fur Referenten der Sachgebiete 
Zierpflanzenbau, Obst, Viruskrankheiten im Obstbau, Gemusebau, Nematoden, Bisam, 
Mittelprufung, Geratetechnik, Integrierter Pflanzenschutz. 
Einsatz von Allylalkohol, Veendam ( Holland). 
Rubenanbauertagung des Instituts fur Zuckerri.ibenforschung, Gottingen. 
Unkrautbekampfung in Windschutzanlagen, Oldenburg (Oldb.). 
Herbizideinsatz im Walde, Bad Kreuznach. 
Kartoffelkrebsresistenzpriifungen, Bundessortenamt Rethmar. 
NiederwildausschuB des Landesjagdverbandes. 
Seminar der Akademie fur Fuhrungskrafte der Wirtschaft, Bad Hai:'zburg. 
Kursus der Landesanstalt fur Immissions- und Bodennutzungsschutz, Essen. 
Kuratorium fur Kulturbauwesen, Baden-Baden. 
Von den in- und auslandischen B e s  u c h e r  n des Amtes seien genannt: 
Prof. Dr. H. M a i e r - B o d e ,  Universitat Bonn. 
Dr. Dusek, Forschungsinstitut Opocno, CSSR. 
Oberrat F r e y  e n  h a g  e n ,  Bundesforschungsanstalt fi.ir Forst- und Holzwirtschaft, mit 
zwei rumiinischen Ministerialforstbeamten. 
Zehn Forstbeamte und -wissenschaftler aus GroBbritannien. 
Dr. H e r z  e 1, Bundesgesundheitsamt Berlin. 
Dr. M. H i  11 e ,  Biologische Bundesanstalt fi.ir Land- und Forstwirtschaft in Braun
schweig. 
Dr. K e n n e l, Institut fi.ir Obst- und Gemusebau der Universitat Stuttgart-Hohenheim. 
Ing. K o t  y z a, Ministerium fi.ir Forst- und Wasserwirtschaft, Prag. 
Dr. H. O r t h ,  Institut fi.ir Unkrautforschung der Biologischen Bundesanstalt, Fischenich 
Kr. K6ln. 
Mr. R e u b e n  -A u s  h e r ,  Landwirtschaftsministerium Tel Aviv (Israel). 
Studentengruppen der landwirtschaftlichen Fakultiit der Universitat Kiel. 

Das Pflanzenschutzamt veranstaltete in Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
Kolloquien iiber aktuelle pflanzenschutzliche Fragen. 

5. Melde- und Warndienst

Zur Durchfiihrung sinnvoller, rationeller PflanzenschutzmaBnahmen trug wieder
um der als Schwerpunktaufgabe betriebene W a r n die n s t entscheidend bei. 
Wegen seiner auch von der landwirtschaftlichen und gartnerischen Praxis immer 
mehr erkannten Bedeutung wird seine weitere Intensivierung angestrebt, die sich 
insbesondere auf eine Ausweitung der Feldkontrollen fur kurzfristige Prognosen 
erstrecken muB. 

Herausgegeben wurden: 
10-22 Warndienste je Bezirksstelle fur die landwirtschaftliche Praxis (Auflage 560-750)

sowie deren Veroffentlichung in der Tagespresse der Kreise 
10 Landfrauentips (Auflage je 620 Stuck) 5 Warndienste fi.ir den Gemusebau 
9 Warndienste fi.ir den Zierpflanzenbau 5 Blattlauswarndienste 
9 Warndienste fi.ir Baumschuler 2 allgemeine Hinweise (Tagespresse). 
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Einige Beispiele aus dem Inhalt der Warndienste und Hinweise des Anbaujahres 
1969: 
Zu Beginn der Vegetation wurde auf Grund von Feldkontrollen und Labora
toriumsuntersuchungen zur Situation beziiglich A u s  w i n t e r  u n g und Um
bruch Stellung genommen. 
Mehrfach wurde auf die Notwendigkeit einer rechtzeitigen W i n d  h a  Im -
bekiimpfung und Atzmittelanwendung sowie auf die Unwirtschaftlichkeit von 
UnkrautbekiimpfungsmaBnahmen in manchen Winterweizenbestiinden hinge
wiesen. Stellungnahmen erfolgten zur Problematik der Windhalmbekampfung 
wegen der Trockenheit und zu der im Berichtsjahr nicht ganz einfachen Atzmittel
behandlung im Herbst. 
Wegen der Ko h I h e r  n i e wurde auf die dringend erforderliche Kalkung auf
merksam gemacht und von der Saatgutbehandlung gegen den R a p s  e r  d f 1 o h  
abgeraten. 
Die M e·h 1 t a u  bekiimpfung in Sommergerste wurde zu einem spiiteren Zeit
punkt als ublich empfohlen, da Feldkontrollen ein verzogertes Auftreten des 
Pilzes ergeben hatten. 
Empfohlen wurde eine laufende Kontrolle der Erbsenbestande auf B 1 a t  t I a u  s -
befall. Von der Bekiimpfung der Blattlause in Weizenbestiinden konnte allgemein 
abgeraten werden. Die Eiablage der fur die Virusiibertragung an Pflanzkartoffeln 
wichtigen Blattliiuse an den Winterwirten war schwach. Die Eizahl entsprach bei 
der G r  ii n e n  P f i r s  i c h b I a t  t 1 a u  s der des Vorjahres und erreichte bei den 
Aphis-Arten nur 35 °/o. Der Larvenschlupf und der Abflug von den Winterwirten 
lagen eine Woche spiiter als 1968. Die Massenvermehrung in den Pflanzkartoffel
bestiinden war bis zum 10. Juli schwach. Die niedrigen Befallswerte des Vorjahres 
waren zu dieser Zeit noch nicht iiberschritten. Danach kam es witterungsbedingt 
zu einer auBerordentlich starken und schnellen Vermehrung, die bis zur Monats
wende anhielt. Am 10. August begann der Zusammenbruch der Population. Fur 
den Gesundheitswert des Pflanzengutes ist eine friihe Altersresistenz von ent
scheidender Bedeutung gewesen. 
Wegen des anfanglich zogernden Wuchses und der geringen Verzweigung der 
Rapspflanzen wurde eine Empfehlung zur Bekampfung des R a p s  g Ia n z -
k ii f e r  s schon beim Auftreten von drei bis vier Kafern je Pflanze ausgesprochen. 
Bei dem geringen Vorkommen von Ko h l s c h o t e n r u B l e r  und Ko h l 
s c h o t e n  m ii c k e konnte von einer Ganzfliichenbehandlung der Winterolfrucht
bestiinde wahrend der Blute und einer routinemaBigen Randbestaubung 
abgeraten werden. 
Auf kurzfristig und dringend erforderliche MaBnahmen gegen den E r  d f I o h  in 
Beta-Ruben wurde aufmerksam gemacht. Eine generelle Bekiimpfung der 
R ii b e  n b 1 a t t  1 a u  s und der R ii b e  n f l  i e g e war nicht erforderlich. 
Vom 30. Mai bis Anfang Juli wurden Fangkiistenkontrollen zur Feststellung des 
Schlupfverlaufes von S a t  t e 1 m il c k  e n  larven ein- bis zweimal wochentlich 
vorgenommen. Der Zeitpunkt fur die Bekiimpfung der Sattelmilcke wurde der 
Praxis in einem Rundschreiben mitgeteilt. 
Laufend wurde auf eine genaue Beachtung der Gebrauchsanweisungen fur 
Pflanzenschutzmittel hingewiesen, insbesondere auf Einhaltung der Wartezeiten, 
Dosierungen, auf Bienengefiihrdung und VorsichtsmaBnahmen bei der Arbeit. 
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Im Gemiisebau ist als Falge intensiver Flachennutzung mit einer Zunahme der 
K o  h l h e r n i e , der Wu r z e 1 g a 11 e n a 1 c h e n bei Mohren und der E r b  s e n  -
m ii d i g k e i t zu rechnen. 

Die Vielzahl der Geholzarten und -sorten in unseren Baumschulen mit jeweils 
sehr differenzierten Kulturbedingungen machen Warndiensthinweise auf spezi
fische und fur den Praktiker nicht oder nur unzulanglich feststellbare Schad
erreger notwendig. Ein wichtiges Beispiel hierfiir ist der Befall durch W e i c h 
h a u  t m i  1 b e  n an Carpinus, Ulmus und Fraxinus. Die erstere Gattung reagiert 
mit einem Vergilben und Verkiimmern des Blattzuwachses, die letztere mit einer 
sehr starken Entwicklungshemmung der jungen Pflanzen. Diese Symptome 
werden von der Praxis haufig als standortbedingte Ernahrungsstorungen auf
gefaBt und daraufhin unzweckmaBige - und haufig schadigende - Diingungs
maBnahmen eingeleitet. 

Ein anderes Beispiel ist der in Blaufichtenkulturen fast regelmaBig Anfang Mai 
einsetzende Befall durch den F i c h t  e n  n a d  e 1 m a r k  w i c k 1 e r. Hier ist es 
notwendig, den Zeitpunkt des Schwarmens der sehr unscheinbaren grauen Klein
schmetterlinge zu erfassen, weil spater die lange schadigenden Raupen unter der 
anhaftenden Knospenkappe durch SpritzmaBnahmen nicht mehr erreicht werden. 
Zur U n  k r a u  t bekampfung in Baumschulen muB beim Einsatz von Boden
herbiziden auf den richtigen, rechtzeitigen Termin hingewiesen werden; aus
reichende Bodenfeuchtigkeit ist Voraussetzung fur einen Erfolg. 

V o r s c h a u a u f  d i e  V ege t a t i o n s p e r i o d e  1 970 

Auf zahlreichen Wintergetreidefeldern in den Befallsgebieten ist ab Mitte 
Oktober 1969 erheblicher W i n d  h a  1 m besatz festgestellt warden, der Bekamp
fungsmaBnahmen erforderlich macht. Diese werden im allgemeinen auch bei 
zeitigen Aussaaten noch erfolgreich durchfuhrbar sein, da der friihe Frosteinbruch 
das Wachstum des Ungrases verzogert hat. Auch Atzmittelspritzungen werden 
aus diesem Grunde vielfach moglich sein, da das Wachstum der Unkrauter zeitig 
unterbrochen wurde. 

Bedingt durch die Trockenheit im Herbst 1969, werden die eingesetzten chemischen 
Bekampfungsmittel gegen A c  k e r  f u c h s s c h w a n  z nicht iiberall ausreichend 
wirksam geworden sein, so daB im Friihjahr nach Wiederergriinen des Getreides 
eine Nachbehandlung erforderlich sein wird. Ober den Umfang der Behandlung 
und die einzusetzenden Wirkstoffe kann erst nach Abklingen der Frostperiode 
entschieden werden. 

G e t  r e i d  e m  e h  1 t a u  war im Herbst bereits auf vielen Wintergersteschlagen 
nachweisbar, so daB Infektionsquellen zu Beginn der Vegetation vorhanden sein 
werden. 

Die Eiablage der R ii b e  n - oder B o h n e n  b 1 a t  t 1 a u  s ist schwach. Mit einem 
starken Auftreten ist deshalb erfahrungsgemaB nur bei besonders giinstigen 
Friihjahrsbedingungen zu rechnen. Ahnliches gilt fur die R ii b e  n f 1 i e g e, da 
die 2. und 3. Generation nur sparlich vertreten waren. 

Ungewohnlich stark war der Schlupf des K o h  1 s c h o t  e n  r ii BI e r  s im Juni/ 
Juli 1969, so daB mit starkerem Auftreten des Schadlings und notwendigen 
AbwehrmaBnahmen wahrend der Blute der ()lfrtichte gerechnet werden muB.

23 
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Nicht starker als in den vergangenen drei Jahren dilrft� nach den bisherigen 
Bodenuntersuchungen der K o h  1 s c h o t e n  m ii c k  e n  befall im Sildosten wer
den. Vermehrter Anbau von Sommerraps im Berichtsjahr in Angeln laBt dagegen 
dort eine Zunahme erwarten; viele groBbauerliche Betriebe, die den Rapsanbau 
aufgenommen haben, vernachlassigten bisher die Bekampfung. Nur schwach oder 
nicht vorhanden ist der R a p s  e r  d f 1 o h  ; es wird deshalb keine Inkrustierung 
der Aussaat 1970/71 erforderlich sein. 
Mit einem etwas starkeren Auftreten der M o h r  e n  f 1 i e g e muB insbesondere 
in Gartnereien und auf ortsnahen Feldern gerechnet werden. 
Im Oktober/November durchgefilhrte Tip u la - Kontrollen ergaben auf den zur 
Zeit der Eiablage (August/September) feuchten Flachen einen Besatz von 300 bis 
400 Larven/m2

• Dagegen lag auf den wahrend der Eiablage trockneren Flachen der 
Besatz in der Regel unter der kritischen Grenze von 100 Larven/m2

• Auch unter 
Berilcksichtigung der noch zu ermittelnden Larvenverluste <lurch Frostein
wirkung konnte eine Bekampfung auf den bei der Eiablage feuchten Boden
erforderlich werden.

6. tjffentliche Aufklarung
Ober die Veranstaltungen gibt folgende Tabelle AufschluB:

Anzahl 

Horergruppen 
derVer- Horer-

anstal- zahl 
tungen 

V o r t r a ge 

Landwirte 65 3188 

Landfrauen und stadtische Hausfrauen 82 1726 

Gartner und Bau mschuler 12 318 

Kleingartner und Siedler 15 663 

Lohnunternehmer 1 500 

W issenschaftler 2 80 

Ingenieurschule 1 30 

Sonstige 24 776 

Un t e r r i c ht 
Landwirtschafts- und Gartenbauschiiler 31 759 

S c hul u n ge n 

Pfianzenschutzuntern., Spritzenfahrer usw. 43 2107 

Vorbereitung auf Giftprtifung 6 47 

Landwirtschaftsmeister-Anwarter 3 44 

Fachberater 4 160 

Filhr u n ge n  29 306. 

F e l d b e ge hu n ge n  14 403 

Mehrere Rundfunkreportagen machten groBere Bevolkerungskreise mit allgemein 
interessierenden Pflanzenschutzproblemen vertraut. 
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7. Auskunft und Beratung
Im Arnt und in den Bezirksstellen wurden insgesamt 1501 Einsendungen zur 
phytopathologischen Untersuchung (einschl. Holzproben) bearbeitet. Statistisch 
nicht erfa13t sind die bei vielen Besuchen von landwirtschaftlichen und gartne
rischen Betrieben zu erledigenden Beratungen. 

Nach dem Stande vom 31. 12. 1969 waren dem Beratungsdienst des Pflanzen
sch u tzam tes angeschlossen: 

199 Pflanzensch u tzmi ttel ver ka ufsstellen, 
206 gewerbliche Pflanzenschutzunternehmen, 
236 Holzschutzbetriebe. 

Ferner wurden 336 Lohnsaatbeizstellen beraten. 

8. Oberwachungsaufgaben
a) Kartoffelkafer

Die Starke des Kartoffelkaferbefalles war auch im Berichtsjahre in Schleswig
Holstein recht unterschiedlich. Zahlreicher trat der Schadling nur im Suden und 
Sudosten des Landes - Kreise Eutin, Herzogtum Lauenburg, Lubeck, Pinneberg, 
Segeberg und Steinburg - auf. In den Kreisen Oldenburg, Plon, Rendsburg, 
Norder- und Suderdithmarschen handelte es sich fast immer um kleinere Befalls
stellen. Im Norden des Landes - Kreise Eckernforde, Eiderstedt, Husum, 
Schleswig und Sudtondern - nahm das Auftreten des Kartoffelkafers weiterhin 
ab. In den Kreisen Flensburg und Sudtondern ist der Schadling uberhaupt nicht 
festgestellt worden. Die Befallsverteilung entsprach ganz und gar de;n Bild, wie 
es sich schon seit Jahren zeigt: starkeres Vorkommen des Schadlings im Sudosten 
und Suden des Landes. Nach Norden zu wird die Verbreitung des Kartoffelkafers 
zusehends geringer und verliert schlie13lich jedes Gewicht. 

b) San-Jose-Schildlaus

Kein Vorkommen im Berichtsjahr.

c) Bienen

Klagen uber Versto13e gegen die Bienenverordnung waren im Berichtsjahr 
erfreulicherweise selten. 

d) Bisam

Das Vordringen des Bisams aus den Hauptbefallsgebieten des Landes (Kreise 
Herzogtum Lauenburg, Lubeck, Pinneberg, Steinburg, Stormarn, wie den sud
lichen Teilen der Kreise E"!ltin, Rendsburg, Segeberg und Suderdithmarschen) 
nach Norden hielt an. Dies war besonders an den Wasserlaufen zu bemerken, die 
uber die Hauptwanderwege Nordostseekanal, Star, Alster und Trave mit den 
starker befallenen Gebieten in Verbindung stehen. In diesen Nebengewassern 
wurden haufiger als sonst Tiere gefangen. Doch scheut der Bisam beim Vordringen 
das Salzwasser nicht: er zieht auch an der Kuste der Nord- und Ostsee entlang 
und dringt dann uber einmundende Wasserlaufe - im Westen Miele und ver
schiedene Wettern * in der Umgebung von Busum, im Osten das Binnenwasser 
bei Neustadt und der Oldenburger Graben bei Grube - wieder in das Land ein. 

* Landesilbliche Bezeichnung filr Vorfluter. Die ,,Wettern" haben Kanalcharakter.

23• 
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Der lange anhaltende Winter 1968/69 hat sich auch au£ die Wandertiitigkeit des 
Schiidlings ausgewirkt: die Funde lieBen erkennen, daB lange Strecken von den 
Tieren nicht zuriickgelegt wurden. Die am weitesten vom eigentlichen Haupt
befallsgebiet abgelegenen Funde, bei denen es sich stets um Einzeltiere handelte, 
wurden bei Osterende _im Kreise Eiderstedt, bei Liitjenburg im Kreise Pli:in und 
bei Grube im Kreise Oldenburg gemacht. Mit dem Auftreten des Bisams muB

iiberall gerechnet werden. 
Ausgedehnte und mehrmalige Kontrollen erfolgten u. a. wieder im Gebiet der 
Eider, in die der Bisam iiber den Nordostseekanal leicht einzudringen vermag. 
Bei Kontrollen in diesem Gebiet konnten die amtlichen Bisamjiiger insgesamt 72 
(im Vorjahre waren es 64) Tiere zur Strecke bringen. 

Fangstrecken 1968 1969 

Amtliche Bisamji:iger 4 951 4 068 
Bedienstete des Wasser- und Schiffahrtsamtes Lubeck 360 274 

Privatfi:inger 
'-� 

Trave 347 309 
Wakenitz 54 85 
Landkreis Eutin 132 82 
Landkreis Pinneberg 3 572 3 883 
Landkreis Rendsburg 843 1 041 
Landkreis Segeberg 2 463 2 015 
Landkreis Steinburg 8 054 4 684 
Landkreis Silderdi thmarschen 1 202 1 924 
andere Gebiete 312 66 

Insgesamt 22 290 18 431 

Die Privatfiinger erhielten auch im Berichtsjahre fur ihre Mithilfe Fangpriimien. 
Das Land Schleswig-Holstein war an den Priimien mit einem ZuschuB von 
1,50 DM je Tier beteiligt. 

e) Neue Landesverordnungen

Landesverordnung iiber Zustandigkeiten nach dem Pflanzenschutzgesetz v. 14. 3. 1969 
(GVOBL Schl.-H. S. 52). 
Landesverordnung iiber die gewerbsmal3ige Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 
v. 12. 5. 1969 (GVOBL Schl.-H. S. 93).
Landesverordnung zur Aufhebung von Rechtsverordnungen auf dem Gebiete des
Pflanzenschutzes v. 5. 6. 1969 (GVOBL Schl.-H. S. 100).
Landesverordnung zur Beki:impfung von Unkri:iutern v. 11. 6. 1969 (GVOBL Schl.-H.
s. 119).
Landesverordnung zur Durchfiihrung von PflanzenschutzmaJ3nahmen in Baumschulen
v. 11. 6. 1969 (GVOBL Schl.-H. S. 120).
Landesverordnung zur Beki:impfung des Kartoffelki:ifers v. 11. 6. 1969 (GVOBL Schl.-H.
s. 129).
Landesverordnung zum Schutz der Knicks (Knick-Verordnung) v. 7. 7. 1969 (GVOBl.
Schl.-H. S. 165).
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Verwendung Phosphorwasserstoff entwickelnder Mittel zur Wiihlmaus- oder Maulwurf
bekampfung. Erlafl des MdI v. 1. 8. 1969 (Amtsbl. Schl.-H. S. 505). 
Landesverordnung zur Bestimmung der zustandigen Behorden fiir die Verfolgung und 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten v. 25. 8. 1969 (GVOBl. Schl.-H. S. 190). 
Durchfiihrung der Unkrautbekampfungsverordnung. Erlafl des Min. f. Ern., Ldw. u. 
Forsten v. 6. 10. 1969 (Amtsbl. Schl.-H. S. 611). 
Landesverordnung iiber den Handel mit Giften (Giftordnung) v. 12. 12. 1969 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 245). 
Landesverordnung iiber die Abgabe von giftigen Pflanzenschutzmitteln (Pflanzenschutz
mittel-Abgabe-Verordnung) v. 12. 12. 1969 (GVOBl. Schl.-H. S. 265). 
Na c h t r a g  z u  1 9 6 8  
Durchfiihrung der Landesverordnung iiber die Bekampfung von Ratten vom 17. 5. 1968. 
Erlafl des MdI v. 3. 10. 1968 (Amtsblatt Schl.-H. S. 500). 
Bekanntmachung der Neufassung der Landesverordnung iiber zustandige Verwaltungs
behorden fiir die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten v. 8. 10. 1968 (GVOBl. Schl.-H. 
s. 299).

9. Amtliche Pflanzenbeschau
a) Einiuhr

Die 25 Einla13stellen des Landes Schleswig-Holstein fertigten im Berichtsjahre
5658 Sendungen mit einem Gewicht von insgesamt 154 081 t ab. Der Menge nach
nahmen Getreide, trockene Hulsenfruchte und pflanzliche Pre13ruckstande der
Olgewinnung mit 135 181 t die erste Stelle ein. Der Zahl der vorgestellten
Sendungen nach (2228) uberwogen jedoch lebende Pflanzen einschl. Stecklinge,
Edelreiser, Blumenzwiebeln und -knollen.
7 Sendungen (41,3 t) mu13ten zuruckgewiesen werden, da sie nicht den geltenden
Einfuhrbestimmungen entsprachen. Bei weiteren 103 Lieferungen (43,9 t) war die
Einfuhr erst nach einer Entseuchung mi:iglich.

b) Ausfuhr

Fur den Export waren im Jahre 1969 insgesamt 3354 Sendungen, die zusammen
ein Gewicht von 29 718 t aufwiesen, abzufertigen. Der gr613te Teil der Lieferungen
(2880) bestand aus lebenden Pflanzen einschl. Stecklingen, Edelreisern, Blumen
zwiebeln und -knollen. Die Exporte gingen in 92 verschiedene Lander. Fur
Sendungen in die DDR und nach Berlin wurden 3403 Lieferungen mit einem
Gesamtgewicht von 20 352 t abgefertigt.

10. Amtliche Prufung von Pflanzenschutzmitteln

Anzahl der Praparate 

Art der Mittel 

Beizmittel 
Fungizide 
Mittel gegen tierische Schadlinge 
Herbizide 
Keimhemmungsmittel 

Zulassungs, 
priifung 

25 
21 
67 

208 
3 

324 

Industrie-
Orien-

tierende 
priifung Priifung 

40 
14 2 
24 8 

179 16 
1 

258 26 
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Am 15. Mai 1969 wurde die bisherige ,,freiwillige Mittelprilfung" mit Inkraft
treten des§ 7 des Pflanzenschutzgesetzes durch die fur die amtliche Zulassung der 
Pflanzenschutzmittel vorgeschriebene obligatorische Mittelprilfung ersetzt. In der 
Verordnung ilber die Prilfung und Zulassung von Pflanzenschutzmitteln vom 
4.3.1969 wird das Verfahren der Prilfung und Zulassung im einzelnen geregelt. 
Danach erfolgt die Prilfung auf Wirksamkeit der Pflanzenschutzmittel und ihre 
etwaigen schadlichen Auswirkungen auf Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse auf 
Grund von Richtlinien, die von der Biologischen Bundesanstalt unter Mitwirkung 
der Pflanzenschutzamter herausgegeben wurden. 

Wahrend der Umfang der Zulassungsprilfung mit 324 Praparaten gegenilber 364 
Praparaten unter dem vorjahrigen Stand blieb, trat bei der Industrieprilfung 
keine nennenswerte A.nderung in der Anzahl der geprilften Praparate ein. 
Wiederum an der Spitze standen die Herbizide. Mit 403 von insgesamt 608 Prilf
mitteln machten sie den groBten Teil der Versuchsarbeit aus. 

Die Schwerpunkte lagen in der U n g  r a s  e r  bekampfung in Getreide und Hack
frilchten sowie bei den Spezialpraparaten fur Sonderkulturen, insbesondere fur 
den Gemilse- und Zierpflanzenbau. 

Auf dem Gebiet der Unkrautbekampfung im Winterraps hat das Jahr 1969 einen 
besonderen Fortschritt gebracht. Von den geprilften Praparaten haben sich einige 
unter unseren klimatischen Bedingungen als brauchbar erwiesen (s. auch Ab
schnitt 12: Versuche und Erfahrungen, S. 361). 

Von den G e t  r e  i d e m  e h  1 t a u  versuchen brachten nur zwei mit einigen 
Praparaten gesicherte Mehrertrage. 

Gegen G e m  il s e f 1 i e g e n  wurden erneut geringer toxische und schneller ab
bauende Insektizide gepriift. 

Auf dem Gebiet der quecksilberfreien Mittel zum Schutze der Saat konnten 
weitere Erfahrungen gesammelt werden. 

11. Reihenuntersuchungen

a) Kartoffelvirosen

Im Berichtsjahre wurden folgende Untersuchungen auf VirusbefaTl bei Pflanz
kartoffeln durchgefuhrt: Obligatorische Virusteste 178 Proben, Teste in privatem 
Auftrag 93 Proben, Exportsendungen 15 Proben. 

Die Zahl der obligatorischen Virusteste nahm 1969 weiter ah, gegeniiber dem 
Vorjahre verringerte sich die Probenanzahl um etwa 42 °/o. Auch die Unter
suchungen fur Exportsendungen gingen zuriick. 

Der Gesundheitswert des Pflanzkartoffeljahrgangs 1969 aus Schleswig-Holstein 
kann als gut bezeichnet werden. Wahrend beim B 1 a t  t r o 11- und Y - V i r u s  
gegeniiber 1968 ein leichter Riickgang zu verzeichnen war, stieg der Prozentsatz 
der mit X - V i r u s  befallenen Knollen etwas an (1968 0,5 '0/o; 1969 1,5 0/o). 86,2 10/o 
der untersuchten Proben konnten auf Grund des Testergebnisses als Basis
pflanzgut eingestuft werden. 10,9 0/o lagen zwischen 4 und 6 0/o Gesamtvirus und 
konnen damit als zertifiziertes Pflanzgut Verwendung finden. Den Anforderungen 
nicht gerecht wurden lediglich 2,9 '0/o der Proben. 
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b) Obstvirosen

Die gebuhrenpflichtige Kontrolle auf sichtbaren Virusbefall bei Obstgeholzen 
wurde im Jahre 1969 in 59 Betrieben mit einer Obstanbaufliiche von 64 ha durch
gefiihrt. In diesen Zahlen sind auch Ziergeholze der Gattungen Malus und Prunus

enthalten. Gegenilber dem Vorjahre hat sich die kontrollierte Anzuchtfliiche 
geringfiigig vermindert. AuBer den genannten Baumschulfliichen wurden in 
30 Betrieben insgesamt etwa 10 ha Rosenanzuchten der Viruskontrolle unter
worfen, diese erfolgte auf Grund eines besonderen Antrages der Betriebe. 

An Obstgeholzen wurden insgesamt 619 OOO Kern- und Steinobstveredlungen, 
2 975 OOO generativ und vegetativ vermehrte Unterlagen und 605 OOO Strauch
beerenobstgeholze kontrolliert. 

Die Feststellung von nur 135 Pflanzen mit A p f e 1 m o s  a i k im Berichtsjahre 
gegenilber 1086 im Jahre 1968 ist z. T. au£ die zunehmenden Anteile getesteten 
Materials wie auch auf die letztjiihrige Bereinigung einiger auBerordentlich stark 
befallener Apfelneuheiten aus dem Ausland zurilckzufiihren. Es muB aber auch 
daneben eine Maskierung der Symptome vorgelegen haben. Ganz sicher ist bei 
der Kontrolle von Birnen auf R i n g  f 1 e c k  e n  k r a n k h  e i t  und A d  e r  n -
v e r g  i 1 b u n g  die geringe Anzahl von insgesamt nur 73 sichtbar erkrankten 
Pflanzen die Folge von Maskierung, zumal die Vermehrungsbestiinde an ge
testetem Material von Birnen in den Baumschulen noch nicht sehr groB sind. 

Die G u m m  i h o  1 z k r a n k h e  i t  des Apfels, zu deren Feststellung die anfalligen 
Sorten nach Festigung des Holzes im Oktober kontrolliert wurden, trat im 
Berichtsjahre mit 171 erkennbar kranken Biiumen starker in Erscheinung als 
1968 (65 kranke Biiume). 159 Baume gehorten davon der Sorte ,Auvil Super 
Golden' an. Aber auch bei dieser Sorte, bei der die Gummiholzvirose vor einigen 
Jahren wesentlich starker verbreitet war, wurden in einem der Baumschul
betriebe nur noch sechs kranke Biiume festgestellt; 1967 betrug dort die Anzahl 
gummiholzkranker Biiume noch 180, 1968 waren es 24 Stuck. Der Befallsrilckgang 
ist das Ergebnis einer Auslese und Vermehrung von gesund erscheinendem 
Material. Auf Gummiholzkrankheit getestete Reiser der oben genannten Sorte 
konnte die Teststation erst im Sommer 1969 in geringer Menge zur Verfiigung 
stellen. 
264 Pflaumen- und Zwetschen- sowie 25 Kirschbiiume zeigten Virussymptome. 

Johannisbeeren zeigten starken Befall durch M o s  a i k ,  besonders die Sorten 
,Jonkheer van Teets', ,WeiBe Versailler' und ,Red Lake'. Insgesamt sind 1108 
viruskranke Pflanzen festgestellt worden. 

Stark verbreitet trat bei Stachelbeeren die A d e r  b ii n d e  r u n g  auf. Wiihrend 
1968 nur in acht Fallen Symptome dieser Virose festgestellt werden konnten, 
waren im Berichtsjahr 4671 Pflanzen sichtbar erkrankt. 

Soweit das Einverstandnis der Besitzer vorlag, wurden die befallenen Pflanzen 
vernichtet. 
Die S c  h a r k  a k r a n k  h e  i t  konnte im Berichtsjahre in Schleswig-Holstein 
nicht nachgewiesen werden. 

c) Kartofielkrebs

Bei der Prilfung von Kartoffelneuzilchtungen auf Resistenz gegen Rasse 1 des
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Erregers wurden 492 Stamme nach dem Le m m e r z a h l- bzw. S p i ecke r 
m a n  n - Verfahren untersucht. Davon wurden 

365 74,2 0/o Stamme in Resistenzgruppe I und 
27 = 5,5 °/o Stamme in Resistenzgruppe II eingestuft. 

100 = 20,3 °/o Stamme erwiesen sich als anfallig. 

Gemeinsam mit dem Institut fur Botanik der Biologischen Bundesanstalt in 
Braunschweig und dem Pflanzenschutzamt Munster (Westf.) wurden 17 zu
gelassene Sorten und 32 Kartoffelzuchtstamme einer Nachprilfung unterworfen. 

d) Kartoffelnematode

20 400 Bodenproben wurden auf Kartoffelnematodenzysten untersucht. Nur 8 OOO 
Proben stammten von zum Vermehrungsanbau vorgesehenen Kartoffelflachen. 
In den Jahren 1965 bis 1967 waren es jedesmal rund doppelt soviel, im Jahre 1968 
noch 9 500; diese Zahlen spiegeln den Rilckgang des Vermehrungsanbaus der 
Kartoffel wieder. Von den 8 OOO Proben erwiesen sich 7,4'0/o als befallen. Dabei 
wurde stets seit vielen Jahren in Schleswig-Holstein der strenge, jetzt auch in 
den EWG-Richtlinien empfohlene Ma13stab angelegt. Auf die untersuchte Flache 
berechnet, ist die Befallsquote viel geringer; so betragt sie nach den Erhebungen 
einer Bezirksstelle nur 1,5-0/o von allen dort zum Vermehrungsanbau von Kar
toffeln in Aussicht genomnienen Feldern. 

Von Baumschulflachen kamen 10 800 Proben; diesmal erwiesen sich nur 1,0-0/o 
davon als befallen. 

Aus dem Zierpflanzenbau wurden 1400 Proben untersucht; der gtoBte Teil war 
aus Maiglockchenflachen entnommen worden. 200 Proben verteilen sich auf Unter
suchungen von Exportware, von zur Flurbereinigung herangezogenen Flachen 
und von anderen Sonderfallen. 

Rund 30 Sperrbescheide sowie rund 50 Ausnahmegenehmigungen wurden erteilt. 
In der Vorprilfung auf Resistenz gegenilber dem Kartoffelnematoden wurden 
279 Kartoffelstamme gegen Typ A und 406 Stamme gegen Typ B geprilft. 64'0/o 
der gegen eine A-Population und 31 0/o der gegen eine AB-Population geprilften 
Stamme wiesen geringen oder keinen Befall auf. 

In der Hauptpriifung (2. und 3. Wertpriifungsjahr) gegen Typ A standen 
12 Stamme. 

e) Forstliches Saat- und Pflanzgut

Anzahl der registrierten Betriebe:

Buch-
Gesamt-Ziichter Kost- fiihrende 

zilchter Betriebe zahl 

Stand am 31. 12. 1968: 528 153 124 805 
Abgang 1969: 43 24 67 

Stand am 31. 12. 1969: 485 129 124 738 

Im Berichtsjahre wurden 589 Betriebspriifungen vorgenommen. Der Forst
pflanzenbestand ging von 1 032 Millionen im Jahre 1964 auf 701 Millionen im 
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Jahre 1969 zurilck. Im Vergleich mit dem Bundesgebiet betrug der schleswig
holsteinische Anteil bei Samlingen 57 °/o, bei Verschulten 40 0/o und bei Samlingen 
und Verschulten zusammen 50 °/o. 

Wie in den letzten Jahren ging die Zahl der nebenberuflichen Forstpflanzen
zilchter weiter zurilck. Ursache dieser Entwicklung ist eine noch vorhandene 
Uberproduktion. Trotz des Produktionsrilckganges seit 1965 um etwa 25 0/o 
erfolgte noch keine Anpassung an den Bedar£. Die Forstverwaltungen waren 
infolge schlechter Ertragslage gezwungen, die Kulturkosten so gering wie moglich 
zu halten, was u. a. in weniger engen Pflanzverbanden seinen Ausdruck fand. In 
absehbarer Zeit wird ein Ausgleich von Angebot und Nachfrage hergestellt sein. 

f) Amtliche Lohnsaatbeizkontrolle

Die Untersuchung von 557 Beizproben aus den 336 Lohnsaatbeizstellen im Lande 
ergab folgende Befunde: 

Gesamtzahl Vorschrifts- Zus chwa ch Zu s tark Ni cht 

derProben ma.Big gebeizt gebeizt gebeizt untersuchbar 

Trocke nb e i zung 

507 208 = 41 0/o 199 = 39 10/o 79 = 16 0/o 21 = 4 '3/o 

Fe uc h tb e i zung 

34 8 = 23 0/o 21=62 0/o 5 = 15 0/o 0 

N aB b e i zung 

16 6 = 38 0/o 9 = 56'0/o 1= 6 °/o 0 

Beizmittelbelage, die bis zu 25 0/o nach oben oder unten von der vorgeschriebenen 
Menge abwichen, wurden noch als der Vorschrift entsprechend angesehen. 

Der Anteil der ilberbeizten Proben hat seit 1965 erfreulicherweise standig ab
genommen, dafilr nahm leider der Anteil der unterbeizten Proben in noch 
starkerem MaBe zu, so daB es in den Jahren 1967 und 1968 mehr unterbeizte als 
vorschriftsmaBig gebeizte Proben gab. Die Anteile betrugen, wenn man alle drei 
Beizmethoden zusammenfaBt, 1967 41 0/o bzw. 38 10/o und 1968 46 0/o bzw. 37 0/o. 
Im Jahre 1969 ist endlich ein Umschwung eingetreten, indem der Anteil der zu 
schwach gebeizten Proben den der vorschriftsmaBigen kaum ilbersteigt: 42'0/o 
bzw. 41 '0/o (der Anteil der ilberbeizten Proben betrug alles in allem 17 <l/o). Diese 
Tendenz muB weiterhin verstarkt werden. 

12. Erfahrungen und Versuche

a) Bekampfung von Virosen

aa) G e  1 b v e r  z w e r g  u n g s v i r u s  ( b a r l e y y e l l ow d w a r f v i r us) 

Das Gelbverzwergungsvirus wurde in Schleswig-Holstein erstmals im Jahre 1968 
auf einem Wintergerstenschlag im Kreise Schleswig festgestellt. Im Berichtsjahr 
konnte bereits auf 6 Wintergerstenschlagen Befall beobachtet werden. Der Anteil 
befallener Pflanzen war jedoch immer niedrig und lag auf allen Schlagen weit 
unter l 10/o. Es ist z. Z. nicht zu beurteilen, ob die Krankheit zu einer ernsten 
Gefahr fur den Getreidebau unter hiesigen Klimabedingungen werden kann. 
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bb) V i r  o s e n  a n  O b s t  g e h  o l z  e n

Neben verschiedenen Steinobstarten und -unterlagen wurden erstmals versuchs
weise auch Quittenunterlagen und Birnen im Gewachshaus getestet. Im Vergleich 
mit der Prufung im Freiland waren im Gewiichshaus an den Zeigerpflanzen 
,Gellerts' und ,Kirchensaller Mostbirne' die Symptome der A d e r  n v e r  -
g i 1 b u n g  bzw. der R o  t f 1 e c k i g k e i t  deutlicher ausgepragt; sie verschwan
den aber weitgehend bei hoheren Temperaturen. 

Im Fruhjahr 1969 wurde der Test auf G u m m  i h o  1 z v i r o s e und M o s  a i k 
bei 235 Testnummern von Apfelunterlagen und -edelsorten abgeschlossen. Die 
Unterlagen und einige Edelsortenherkunfte standen im Wiederholungstest und 
zeigtenrestlos negativen Befund. 

Insgesamt waren 42,5 °/o aller Herkiinfte frei von Virussymptomen, 55 0/o zeigten 
Befall <lurch Gummiholzkrankheit und 6,5 0/o Befall <lurch A p f e 1 m o s  a i k . 

b) Bekampfung von Schadpi.lzen

aa) M o h r e  n b 1 a t  t b r a n  d ( A l t e r n aria p o r r i f. d au c i) 

In einem Exaktversuch an Mohrriiben (Sorte: ,Lange rote stumpfe ohne Herz') 
wurden Brestan 60 (0,5 kg/ha) und Vitigran cone. (5 kg/ha) bei einem Wasser
aufwand von 600 1/ha miteinander verglichen. Die eine Hiilfte des Versuches 
wurde am 12. 8. viermal im Abstand von 14 Tagen, die andere Halfte zweimal im 
Abstand von 3 Wochen gespritzt. Eine viermalige Spritzung mit Brestan 60 
erbrachte einen besseren Bekampfungserfolg als Vitigran cone. 

bb) R a p s k r e b s  (Scleroti nia sclerotiorum) 

Das Berichtsjahr brachte wiederum eine erhebliche Ausweitung der Rapskrebs
verseuchung, nachdem der Befall in den beiden Jahren zuvor merklich geringer 
war. Ohne die Faktoren im einzelnen zu kennen, kann vermutet werden, dafl der 
Witterungsverlauf von entscheidender Bedeutung fur ein epidemisches Auftreten 
des Pilzes ist. Neben weiteren Ursachen scheint auflerdem ein starkes Auftreten 
von Unkraut und Ungriisern die Entwicklung des Pilzes zu fordern. 

cc) K o h  1 h e r n i e ( P la s m o di op h o r a b r a s s i c a e )

Die Ausdehnung des Rapsanbaues vergroflert die Kohlherniegefahr und fiihrte 
verschiedentlich zu Teil- oder sogar Totalausfallen. Ein Anbau von mehr als 25

1>/o 
der Ackerfliiche mit kreuzbliitigen Pflanzen ist dort bedenklich, wo der Pilz vor
kommt oder auf Grund starkeren Wirtspflanzenanbaus (z. B. Kohlriiben) in 
friiheren Jahren vermutet werden kann. 

Die Bekampfung des Kohlhernieerregers ist nach wie vor schwierig. Kalkstick
stoff hat nur bei Mengen ab 7 dz/ha eine wesentlich befallsmindernde Wirkung. 
Die Anwendung verbietet sich aber, da sie vor der Saat vorgenommen werden 
miiflte. Um das Auftreten der Kohlhernie zuruckzudrangen, ist eine optimale 
Kalkversorgung unerla.Blich. Sie ist im Berichtsjahre erfreulicherweise erheblich 
besser als friiher gewesen. 

dd) S ii u 1 e n  r o s t (Cron art i um rib i c o l a)

Die Bekiimpfung des Saulenrostes der Johannisbeeren mit Plantvax (Oxy
carboxin) befriedigt nur bei ausreichender Benetzung der Blattunterseiten. Eine 
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dreimalige 0,1 0/oige Anwendung im Abstand von 10 Tagen bei der Sorte ,Rosen
thals Langtraubige Schwarze' fiihrte zu einem guten Bekampfungserfolg: Die 
Kontrollparzelle wies bei Versuchsende starken Laubfall auf. Die Sporenlager 
auf dem Laub behandelter Pflanzen waren zu 95 0/o abgestorben. Der Neuzuwachs 
war befallsfrei, die Vertraglichkeit des Mittels gut. 

ee) B 1 a t  t r o s t ( M e l a m p s  o r a - A r t e  n )  d e r  L a ub h 61 z e r

Mit dem Einsatz von Plantvax (Oxycarboxin) ist die friiher so schwierige 
Bekampfung von Blattrost bei Betula, Populus und Salix leichter geworden. 

ff) S c h w a r z r o s t ( P u c c i n i a g r a m i n i s ) 

Berberis ottawensis ,Superba' (=B. thunbergii ,Atropurpurea Superba') wird als 
Gehi:ilz in Garten sehr geschatzt. Die dieser Sorte nachgesagte Anfalligkeit gegen
iiber Schwarzrost hat in den letzten Jahren zu einer starken Einschrankung des 
Anbaus gefiihrt. Da die Angaben iiber die Resistenz bzw. Anfalligkeit dieser Form 
sehr stark differieren, wurden im Berichtsjahr Versuche eingeleitet, die zur 
Klarung dieser Frage beitragen sollen. Getopfte Jungpflanzen von B. ottawensis 
,Superba' wurden zusammen mit gleichaltrigen Pflanzen der als immun geltenden 
B. thunbergii sowie der rostanfalligen B. vulgaris ,Atropurpurea' im Freiland so
aufgestellt, daB ihre Zweige ineinanderragten. Als Infektionsmaterial diente eine
Rostherkunft von Weizen aus Siiddeutschland.
Wahrend alle Pflanzen von B. vulgaris ,Atropurpurea' mittelstark infiziert 
wurden, lieBen weder B. ottawensis ,Superba' noch B. thunbergii irgendwelche 
Befallssymptome erkennen. Die Arbeiten sollen unter Verwendung anderer Rost
herkiinfte fortgesetzt werden. 

gg) R o s e n r o s t (P h r a g m i d i u m m u c r o n a t u m ) 

Die Unterlage von Rosa canina ,Heinsons Rekord' kann im Spatsommer durch 
Rosenrost vorzeitig ihr Laub verlieren. Der vorbeugende und wiederholte Einsatz 
von Plantvax (Oxycarboxin) (0,1'0/o bei 8001/ha Wasseraufwand im Abstand von 
10 Tagen) ist erfolgversprechend. 

hh) R i n d e  n k r a n k  h e  i t  e n  a n  R o s e n  (haufig Coniothyrium wernsdorffiae, 

z. T. auch Cryptosporium minimum)

Beim Entfernen der Wintereindeckung an Klet+er- und Hochstammrosen nach 
Winterende sind oft Rindenkrankheiten festzustellen. Sie haben haufig weit
reichende Absterbeerscheinungen und somit Schnitt- und Rodungsarbeiten zur 
Falge gehabt. In Zusammenarbeit mit einer Stadtgartnerei wurden deshalb vom 
Herbst 1968 an zum vorbeugenden Schutz versuchsmaBige Spritzungen durch
gefiihrt. Bei Beginn des Laubfalles wurde mit Griinkupferpraparaten im Ah
stand von 8 bis 14 Tagen in 0,1-, '0,2- und 0,3 °/oiger Konzentration gespritzt. In 
der Falge zeigte sich ein totaler Laubfall. Die sehr haufig von den Blattnarben 
und Knospen ausgehenden Pilzinfektionen waren geringer. Wichtiger ist, daB die 
Rosen fiir die Wintereindeckung nicht zu hart und zu eng gebunden werden, der 
Schutz nicht zu friih angelegt (vorwinterliche Abhartung ist wichtig!) und bei 
Winterende nicht zu lange belassen wird. Luftiger Stand und lockere Um
schniirung haben wesentliche Bedeuti.mg. Vor dem Austrieb sollte noch eine 
fungizide Spritzung erfolgen. 
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ii) W u  r z e 1 b r a u n e a n A 1 p e n v e i 1 c h e n
(Thie laviopsis ba sic ola)

Die vorbeugende Bekampfung der Wurzelbraune stellt eine zwingende Not
wendigkeit bei der Cyclamenkultur in Praxiserde dar. Kurz vor dem Verpflanzen 
in den Endtopf wurden in einem Versuch dem infizierten Substrat verschiedene 
fungizide Spritzpulver: Euparen (Dichlofluanid) 1 kg/m3, Pomarsol-forte +
Dithane (TMTD + Zineb) 0,6 + 0,4 kg/m3 und Ortho-Phaltan 50 (Folpet) 1 kg/m3 

beigemischt. Die Pflanzen entwickelten sich normal und blieben etwa 2 1/2 Monate
befallsfrei. Die beste Dauerwirkung ergab Ortho-Phaltan 50, das auch eine Neben
wirkung gegen die C y l in d r o carp on - S t e n  g e 1 f a  u 1 e besitzt. 

jj) G r a u sch i m m e l  a n  A l p e n v e i l c h e n  (Botrytis cinerea) 

Das wiederholte arbeitsaufwendige Putzen der Pflanzen als Folge des Grau
schimmelbefalls laBt sich durch chemische BekampfungsmaBnahmen ein
schranken. Im Unterblattspritzverfahren wurde Euparen (Dichlofluanid) 0,25 '0/o 
und 0,5°/o dreimal im Abstand von 8 bis 10 Tagen eingesetzt. Das Praparat zeigte 
besonders in der hoheren Dosierung eine gute Dauerwirkung und Vertraglichkeit. 

kk) P h y t o p h t h o r a - S t e n g e 1 f a u 1 e a n G 1 o x i n i e n ( S i n n i n g i a ) 

Vorbeugend mit Dexon (0,03 10/o; 3 l/m2) im Abstand von 14 Tagen behandelte 
Gloxinien-Jungpflanzen werden von diesem Pilz nicht befallen. Eine Behandlung 
befallener Pflanzen fiihrt zu keinem Erfolg. Das Praparat erwies sich als gut 
pflanzenvertraglich. 

11) W e i B e r C h r y s a n t h e m e n r o s t ( P u c c i n i a h o r i a n a )

Ungilnstige Standortsbedingungen fordern den Befall durch WeiBen Chrysan
themenrost, der mit Plantvax (Oxycarboxin) wirksam zu bekampfen ist. Eine 
dreimalige Behandlung im Abstand von 10 Tagen wurde von den Sorten ,CFPC 
White Spider', ,EGA Tuneful', ,Dark Yellow Buckeye', ,Luyona', ,Mefo', ,Bronce' 
und ,Gelbe Breitner' sowie ,Escort' gut vertragen. Die Sorten ,Pink Champagne', 
,Yellow Delaware' und ,Indianapolis' reagieren mit chlorotischen Blattverfar
bungen. 

mm) E c h t e r  M e  h 1 t a u  a n  C h r y s a n t h e m  e n
(Oidium chrysa nth emi)

Echter Mehltau war nach einer zweimaligen Spritzung mit Du Pont Benomyl 
0,1 °/o im Abstand von 8 Tagen bei den Sorten ,Sauterne' und ,Madelon' erfolg
reich zu bekampfen. Das Praparat war gut vertraglich. 

nn) V e r s c h i e d e n e p i 1 z 1 i c h e K r a n k h e i t s e r r e g e r 
a n  M a i b l u m e n

Zur vorbeugenden Bekampfung pilzlicher Krankheitserreger waren heiBwasser
behandelte Pflanzkeime im AnschluB an die Tauchbehandlung im Herbst 1967 
mit Orthocid 50 (Captan) 0,2 0/o, Euparen (Dichlofluanid) 0,25 0/o, Pomarsol-forte 
(TMTD) 0,2 0/o und Dithane (Zineb) 0,2 0/o gebeizt warden. Im Verlauf der zwei
jahrigen Vegetationsperiode lieBen die einzelnen Versuchsglieder keine deutlichen 
Entwicklungsunterschiede an den oberirdischen Pflanzenteilen erkennen. Bei 
einem Vergleich der verschiedenen Behandlungen waren deutliche Unterschiede 
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in der Entwicklung und dem Gesundheitszusta:nd des Wurzelwerks festzustellen. 
In der Reihenfolge Euparen - Orthocid 50 - Pomarsol-forte - Dithane nahm 
die Qualitat der Bewurzelung ab. Der Ertrag an_ Bluhkeimen und Rhizomen 
zeigte deutlich die gleiche Tendenz. 

c) Bekampfung tierischer Schadlinge

aa) G e t  r e i d  e b 1 a t  t 1 a u  s e 
An Winter- und Sommerweizen baute sich ab Anfang Juli ein zunehmender 
Befall mit Getreideblattlausen an den Ahren auf. Der kritische Befallswert von 
durchschnittlich 30 Lausen je Halm bzw. Ahre wurde vom 20. 7. an nur auf 
wenigen Schlagen ilberschritten. (Als kritisch wurde der Befall angesehen, wenn 
vor und zur Zeit der Milchreife durchschnittlich 30 und mehr La.use je Ahre 
gefunden werden.) Vom Flugzeug (Starrflilgler) aus wurden .im Nordosten des 
Landes in der Zeit vom 23. bis 29. 7. rund 600 ha Winterweizen mit Metasystox 
(800 cm3/ha) behandelt. Dabei wurden viele Schlage in die Behandlung ein
bezogen, auf denen der kritische Befallswert nicht erreicht war und bei denen 
auBerdem das empfindliche Stadium der Milchreife nicht mehr bestand. Auf den 
unbehandelten Schlagen brach die Lausepopulation 5 bis 6 Tage nach den Flug
zeugeinsatzen zusammen. Diese Erfahrungen zeigen die Schwierigkeiten einer 
sinnvollen Bekampfung dieser Schadlinge sehr deutlich. 

bb) W e i  z e n  g a 11 m il c k  e n
Der Flug dieser Schadlinge war starker als in den Vorjahren. Umfangreiche 
Kontrollen wahrend der Flugzeit ergaben jedoch, daB die kritischen Befallswerte 
(mehr als eine bei der Efablage beobachtete Milcke im Durchschnitt von 
10 Ahren) nicht erreicht wurden. BekampfungsmaBnahmen wurden deshalb nicht 
empfohlen. 

Eine gewisse Unruhe machte sich spater in der Praxis breit, weil sich kurz vor 
und bei der Ernte sehr haufig Gallmilckenlarven in den Ahren bzw. im Druschgut 
fanden. So auch in der Marsch, wo stellenweise 30 Larven je Ahre festgestellt 
wurden. Das langere Verbleiben der Gallmilckenlarven in den Ahren lag in der 
langen Trockenperiode wahrend der Sommermonate begrilndet: die Larven 
konnen namlich nur aus durchfeuchteten Spelzen zur Verpuppung in die Ertle 
wandern. 
Das Vorkommen des Schadlings im Nordosten war gering, wie umfangreiche 
Kontrollen zeigten: es betrug nur 3 bis 8 Larven je Ahre. 

cc) Tip u la - L a r v e  n
Auf anmoorigen Boden, aber auch in bestimmten Gebieten sandiger Geestboden 
treten in u_nregelmaBigem Abstand einiger Jahre die walzenformigen, grauen 
Larven der W i e s  e n  s c h n a k e n  (Tip u la, Grauer Wiesenwurm) so stark 
auf, daB e(> zu erheblichen Schaden, besonders im Getreide und auf Grilnland, 
kommen kann. 

Wider Erwarten kam trotz der langen Frostperiode im Marz 1969 ein hoher 
Prozentsatz der im Herbst geschlilpften Larven gesund durch den Winter. Die 
ersten Untersuchungen auf Tipula-Befall in Grilnland und Ackerland Ende Marz 
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ergaben im Durchschnitt Befallswerte von uber 400 Larven/m2
• In Einzelfallen 

wurden ilber 1000 Larven/m2 ermittelt. Obwohl das Pflanzenschutzamt rechtzeitig 
im Warndienst und durch die Presse auf die gefahrliche Befallslage hinwies, 
erfolgten in der Praxis zunachst kaum oder nur zogernd Bekampfungs
maflnahmen. Erst als der Umfang der Fraflschaden Ende April und in der ersten 
Maidekade deutlich sichtbar wurde, setzten 3 bis 4 Wochen zu spat Bekampfungs
aktionen ein. Die FraBschaden hatten bei rechtzeitiger Beachtung unserer Hin
weise vermieden werden konnen. 
Im August war wiederum ein ungewohnlich starker Schnakenflug zu verzeichnen. 
Es blieb aber fraglich, ob die Eier und jungen Larven bei der trockenen, warmen 
Witterung sich entsprechend entwickeln konnten; denn nur bei kuhlem, 
regnerischem Wetter im August/September und bei anhaltender Bodenfeuchtig
keit sind gunstige Voraussetzungen fur eine starke Vermehrung gegeben. Die 
ersten Tipula-Kontrollen vor Kalteeinbruch bestatigen dies. Auf den im August/ 
September zur Zeit der Eiablage feuchten, niedrig gelegenen Flachen wurde ein 
Befall von 300 bis 400 Larven/m2 festgestellt. Dagegen lag der Tipula-Besatz auf 
den trockeneren, hoher gelegenen Flachen im Durchschnitt unter der kritischen 
Grenze von 100 Larven/m2

. Weitere Untersuchungen im zeitigen Fruhjahr nach 
Beendigung der Frostperiode werden zeigen mussen, wie hoch die Uber
winterungsrate tatsachlich ist. 
In gefahrdeten Lagen sollte grundsatzlich die Getreideeinsaat nach Kleegras oder 
Grunlandumbruch mit einem zugelassenen Saatgutpuder vorbeugend vor Tipula

FraB geschutzt werden. Zur Bekampfung eignen sich Parathion-athyl-Praparate 
(Wartezeit 14 Tage), und zwar auf Grunland im Spritzverfahren. Auf Ackerland 
dagegen bringt das Koderverfahren in der Regel bessere Erfolge; lediglich dort, 
wo das Getreide bereits genugend Blattmasse gebildet hat, sind im Spritz
verfahren ausreichende Abtotungsergebnisse zu erzielen. 

dd) K a r t o f f e 1 b o h r e r ( H y d r o e c i a m i c a c e a )

Der Schadling tritt im Kreise Flensburg von Jahr zu Jahr etwas starker in Beta

Ruben auf. (Schwaches Vorkommen im selben Landesteil auch in Mais.) Schaden 
verursacht er nur vom Feldrand aus bis zu einer Tiefe von 10 bis 15 m in den 
Schlag hinein. Nach dem Vereinzeln bohrt sich die Raupe in Rohe der Erdober
flache in den Rubenkorper ein und friBt ihn aus. Da oft mehrere Pflanzen 
hintereinander befallen werden, kommt es zu grofleren Fehlstellen. Eine sichere 
Bekampfungsmoglichkeit besteht nicht. Die einzige Abwehrma8nahme besteht 
zur Zeit in einem Spaterlegen der Vereinzelung der an den Feldrandern stehenden 
Ruben. 

ee) M e  h 1 i g e K o h  1 b 1 a t  t 1 a u  s ( B r e v i c o r y n e b r a s sic a e )

Die Bekampfung der Mehligen Kohlblattlaus im Kohlanbaugebiet Dithmarschens 
war mit den in der Praxis gebrauchlichen Insektiziden, vor allem Metasystox, 
nicht ausreichend. Deshalb wurden Anfang September einige Praparate nochmals 
vergleichend in Kopfkohl mit starkem Blattlausbesatz gepruft. Dabei zeigte sich, 
daB die offen sitzenden Blattlause in der Regel gut abgetotet wurden. Dagegen 
war die Wirkung aller Praparate bei verdeckt sitzenden Blattlausen schlecht, 
unabhangig davon, oh mit einem Netzmittel gearbeitet wurde oder nicht. 
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DaB Ergebnis weist darauf hin, daB eine Bekii.mpfung fruher erfolgen muB, und 
zwar zu einem Zeitpunkt, wo die Blattlause noch keine Kolonien gebildet 
haben, sondern erst vereinzelt auf der Unterseite der Blatter zu finden sind. Es 
werden dann allerdings im Verlauf einer trockenen Sommerwitterung weitere 
Behandlungen erforderlich werden, um eine einigermaBen einwandfreie 
Qualitii.tsware zu erzeugen. 

ff) R a p s g l a n z k a f e r  (Meligethes aeneus) 

Durch ungunstige Witterungsverhaltnisse und Zunahme des Rapsanbaues ent
stand bei der Bekii.mpfung des Rapsglanzkii.fers eine erhebliche Arbeitsspitze, die 
im Kreise Herzogtum Lauenburg einen Hubschraubereinsatz erforderlich machte. 
Es wurden etwa 1500 ha mit ausgezeichnetem Erfolge behandelt. Verwandt 
wurden Parathion oder Lindan + Parathion. 

Von den bienenungefahrlichen Mitteln wirkte gegen Rapsglanzkafer und Kohl
schotenrilBler Methoxychlor besser als die anderen. 

gg) E r d b e e r a 1 c h e n ( A p h e l e n eh o i d e s f r a g a r i a e , 
A. r it z em a b o s i)

In weiteren Versuchen mit Temik 10 G (Aldicarb) wurde eine gute Abtotung der 
Erdbeerii.lchen bei Herbstanwendung erreicht. Eine Reihenbehandlung erwies 
sich als technisch durchfuhrbar; die Kosten konnten bei einer Bandbreite von 
20 cm und einem Aufwand von 10 kg/ha erheblich gesenkt werden. 

Falls die Bedenken bezuglich der Ruckstandsfragen ausgeraumt werden konnten, 
ware das schwierige Problem der Bekii.mpfung von Erdbeeralchen gelost. Notfalls 
konnte der Einsatz auf hohe Anbaustufen beschrankt und zur Bedingung gemacht 
werden, daB die Fruchte nicht verwertet werden. In vielen Vermehrungs
bestanden werden ohnehin die Bluten vernichtet, um bessere Jungpflanzen zu 
produzieren. 

In einem weiteren Versuch wird z. Z. gepruft, ob die Anwendung von 30 bzw. 
40 cm8 Di-Trapex je m3 gegen freilebende Nematoden fur den GroBflii.chenanbau 
wirtschaftlich ist. Ergebnisse sind erst nach der Ernte zu erwarten. 

hh) W u h 1 m a u s ( A r v i c o l a t e r r e s t r i s ) und F e 1 d m a u s 
(Microtus arvalis) 

Auf der Insel Amrum wurde an Erdwii.llen das Prii.parat Muritan (Ethamphen
phion) in einer Aufwandmenge von 3 I/ha gepruft. Das Ergebnis war ein 
Ruckgang des Wuhlmausbesatzes um 78 0/o. Muritan ist ein hochtoxisches Praparat 
und muB mit entsprechender Vorsicht gehandhabt werden. Die Spritzung ist nur 
auf bewachsenem, nicht auf blankem Boden erfolgreich. Es ist wichtig, das Mittel 
bei Gras oder Klee so auszubringen, daB es in den Bereich des Stengelgrundes 
der Pflanzen gelangt, in dem die Wilhlmii.use sich zum FraB aufhalten; je nach 
Bewuchs sind Wasseraufwandmengen von 400 bis 6001/ha notig. 

Gegen Feldmause betragt die Aufwandmenge 0,75 1/ha. Die Behandlung sollte 
nur nach Beratung durch die zustandige Bezirksstelle auf besonders gefahrdeten 
Flachen und zu bestimmten Zeiten erfolgen. 
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ii) F i c h.t e n r i n d e n w i c k 1 e r ( L. a s p e y r e s i a p a c t o l a n a )

Der verbreitete Befall durch den Fichtenrindenwickler in Kulturen verschiedener 
Fichtenarten (Picea abies, P. omorika, P. pungens) hat zu erheblichen Schaden 
gefuhrt. Der Schadling befallt im wesentlichen Baume zwischen dem 4. und 
10. Jahr, wobei Verschulquartiere mit groflen Pflanzabstanden oder Lucken
besonders bevorzugt werden. Bei wertvollen- Solitarpflanzen kommt es oft zu
Totalschaden.

Gefahrdet sind auch Kulturen, die durch Witterungsbedingungen (Frost, Durre), 
Wildverbifl usw. gelitten haben; hiermit laflt sich das verbreitete Auftreten des 
Schadlings im Berichtsjahre erklaren (auch im Fruhjahr 1970 ist mit Befall zu 
rechnen). In Gartnereien schafft die Gewinnung von Schnittgrun z. B. bei den 
Veredelungen von P. pungens gleiche Befallsvoraussetzungen wie Wildverbifl. 

Die Bekampfung hat sich nach den Bedingungen des Pflanzortes zu richten. Alle 
stark befallenen Baume sollten herausgenommen und verbr_!:mnt werden. Bei 
Frischbefall an Einzelbaumen (im Sommer sichtbar) kann Uberleimen der Befalls
stellen wirksam sein. Hochwertige Fichtenkulturen mussen u. U. von Mitte Mai 
bis Anfang Juli mit Insektiziden behandelt werden. Oft liegen alte Befallsherde 
in vernachlassigten oder zur Schnittgrungewinnung abgewirtschafteten Blau
fichtenpflanzungen. - Bei engstehenden Weihnachtsbaumkulturen sollten vor 
allem die gefahrdeten aufleren Baumreihen auf Befall kontrollie�t werden. 

jj) T r a u  e r  m u  c k e n  1 a r v e n  (S c i a r i d  a e ) a n  A 1 p e n  v e i 1 c h e n  
u n d  a n d e r e n  T o p f p f l a n z e n

Heranwachsende Samlinge und Jungpflanzen, die wahrend der Fruhjahrs- und 
Sommermonate auf Torf stehen oder in torfhaltigen Substraten kultiviert werden, 
leiden haufig unter Befall durch Trauermuckenlarven. Bei wiederholtem Einsatz 
wurden mit Dichlorvos-Praparaten (Verdampfer, Spruhdosen) gute Bekamp
fungserfolge gegen Imagines und Larven erzielt. Eine bessere Dauerwirkung hat 
Birlane-Granulat (Chlorfenvinphos), 3 bis 5 g/m2, wenn das Praparat vor dem 
Aufstellen der Topfe auf die Torfschicht gestreut wird. Eine Ausbringung uber 
die getopften Pflanzen ist ebenfalls moglich. Gleichmii.Bige Verteilung wird mit 
dem Kyoritsu-Streugerat erzielt. Granulat-Kornchen, die auf den Pflanzen liegen 
bleiben, werden abgebraust. Die Pflanzen bleiben wahrend einer Kulturperiode 
befallsfrei. 

Gute Bekampfungserfolge traten auch bei bewurzelten Erica-gracilis-Stecklingen 
ein. Die Vertraglichkeit war auch unter Glas bei 30° C gut bei folgenden Pflanzen
arten: Monstera-deliciosa-Jungpflanzen, N ephrolepis-exaltata-Jungpflanzen, 
Poinsettia-pulcherrima-Jungpflanzen, Rhipsalis-Arten, Pelargonium grandi
·florum, Aeschynanthus-Arten und Scindapsus-aurea-Jungpflanzen.

kk) B 1 a t t 1 a u s e a n C h r y s a n t h e m e n

Die trockenwarme Witterung begunstigte in ausgepflanzten Freilandbestanden
die Zunahme des Blattlausbefalls, der wirksam mit Temik 10 G (Aldicarb)
5.0 kg/ha bekampft werden konnte. Bei befriedigender Wirkung war die Ver
traglichkeit in Abhangigkeit von Bodenfeuchtigkeit und Lufttemperatur unter
schiedlich; auf leichteren oder mittleren Boden reagierten die Pflanzen sorten
unterschiedlich teilweise mit rotlichbraunlichen Laubverfarbungen, die sich nach
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griindlicher Beregnung wieder verloren. GleichmaBige Bodenfeuchtigkeit ist nach 
der Behandlung sowohl im Freiland als auch unter Glas von Bedeutung. 

11) W a n d e r n d e W u  r z e 1 n e m  a t o d e n a n  M a i b 1 u m e n

Die Bekampfung auf chemischem Wege kann mit Temik 10 G (Aldicarb) 50 kg/ha 
erfolgen. Das in ein- und zweijiihrigen Kulturen eingesetzte Praparat wurde gut 
vertragen und fiihrte zu einer deutlichen Befallsminderung. 

mm) E r d r a u p e n a n S t i e f m ii t t e r c h e n

Im Spatsommer verbreitet auftretender Erdraupenbefall konnte mit einem 
Lindan-Streumittel, das iiber die gepflanzten Bestiinde mit 50 kg/ha ausgebracht 
wurde, bekampft werden. Das Praparat wurde flach in den Boden eingearbeitet. 

d) Unkrautbekampfung

aa) I m  G e t r e i d e 

Flugzeugeinsatz im Herbst mit .Atzmitteln 

Im Herbst 1969 wurden .Atzmittel zur Unkrautbekampfung hauptsiichlich mit 
Hilfe von Bodengeriiten vorgenommen. Hubschraubereinsatze fanden nur in 
geringerem Umfange statt. Die erhaltenen Ergebnisse bestatigten die im Vorjahre 
gemachten Feststellungen, daB auch vom Flugzeug aus erfolgreiche Herbizid
einsatze mit Atzmitteln moglich sind. 

Unkrautbekiimpfung im Herbst 

Die Bedingungen fiir die Herbstarbeit mit Bodengeraten waren auBerordentlich 
gilnstig; die Schlage waren bis Ende Oktober gut befahrbar. -Oberwiegend kam 
das Praparat Aretit zur Anwendung. Die Erfolge waren sehr gut. Die K a m i  11 e 
war wegen der auflergewohnlichen Trockenheit spat aufgelaufen und befand sich 
zur Zeit der Spritzung in einem gut bekampfbaren Wachstumsstadium. Die 
meisten Lohnunternehmer arbeiteten mit Flachstrahldiisen und niedrigen 
Wassermengen von 200 bis 3001/ha, ohne daB sich Schaden zeigten. Die Aretit
Aufwandmengen lagen zwischen 3, 75 und 5 I/ha. 

Ohne ernste Nachteile fiir die Unkrautbekampfung war im Nordosten das durch 
die Trockenheit bedingte unterschiedliche Auflaufen der Wintergerste. Haufig 
wurde gespritzt, als sich die verzogert aufgelaufene Gerste im 1- bis 2-Blatt
Stadium befand. Der zeitlich friihe Einsatz und die hohen Temperaturen sorgten 
fiir eine schnelle Regeneration der Blattveratzungen. Wo friih gedrillte Bestande 
zu iippig waren, wurde bewuBt iiberdosiert, um die Entwicklung aufzuhalten. Bei 
den Sorten ,Malte' und ,Dura' waren die erzielten Blattveratzungen starker als 
bei anderen. 

Bei der groBflachigen Anwendung der DNOC-Praparate Aadinol und Etzel 
blieb die Wirkung gegen V o g e  1 m i  e r e  hinter derjenigen von Aretit zuriick. 
Obwohl Aufwandmengen von 5,51/ha eingesetzt wurden, trieb die Vogelmiere 
aus den Achseln der Seitenverzweigungen wieder teilweise durch. Die Blatt
veratzungen waren wesentlich schwacher als beim Einsatz von Aretit. 

Wenn Stallmist im Winter auf den Gerstenschlag gefahren werden muB, sollte 
eine Atzmittelspritzung moglichst schon vorher im Herbst durchgefiihrt werden, 
da die Strohteile sonst die Unkrauter teilweise abdecken und das Unkraut-
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bekampfungsmittel nicht voll zur Wirkung kommt. In einem feuchten Herbst 
ist es wegen der haufig schlechten Befahrbarkeit der Boden nicht immer 
moglich, Atzmittel rechtzeitig mit Bodengeraten auszubringen. Diese Tatsache 
hatte dazu gefiihrt, daB im Nordosten erstmals Vorauflaufmittel (die Boden
herbizide Igran 50 und Tribunil) unmittelbar oder kurz nach der Saat in 
starkerem MaBe eingesetzt wurden. Die extreme Bodentrockenheit im letzten 
Herbst fiihrte zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen in Abhangigkeit vom Zeit
punkt der Saatfurche sowie von BodenschluB und Feinkrilmeligkeit des Saat
beetes. Die Wirkungsliicken der Praparate gegen E h r  e n  p r e  i s  , T a  u b -
n e s s e 1 und K o r n  b 1 u m  e traten scharfer hervor als unter giinstigen 
Feuchtigkeitsbedingungen. In einigen Fallen ist bereits zu erkennen, daB gegen 
diese Unkrauter im Friihjahr nachbehandelt werden muB. 
In einem Vergleichsversuch mit zahlreichen Bodenherbiziden brachten Aresin, 
Dicuran und Tribunil die besten Ergebnisse. Beim Einsatz von Bodenherbiziden 
gegen breitblattrige Unkrauter irri Vorauflaufverfahren besteht insofern Un
gewiBheit, als zur Zeit dieser Anwendung nicht abzuschatzen ist, ob nicht ein 
Einsatz der billigeren und breiter wirkenden Atzmittel bei guter Befahrbarkeit 
der Boden moglich sein wiirde. AuBerdem wissen die meisten Landwirte nicht, 
ob und in welchem AusmaB nicht bzw. schwer bekampfbare Unkrauter, wie 
K 1 e t t e n 1 a b k r a u t , E h r e n  p r e i s , T a u b n e s s e 1 , K o r n b 1 u m e und 
H o h  1 z a h  n ,  auf den einzelnen Schlagen vorkommen. In friih gedrillteni 
Winterweizen wurden in einigen Fallen Ende Oktober Atzmittel mit bestem 
Erfolg eingesetzt. 

Breitbliittrige Unkriiuter 
Senkung der Mittelaufwandmenge in Sommergetreide 
Die Versuche aus dem Jahre 1968 wurden fortgesetzt. Es zeigte sich erneut, daB 
bei optimalem Anwendungszeitpunkt und giinr,tigen Witterungsverhaltnissen 
eine um 25 0/o herabgesetzte Aufwandmenge von CMPP + 2,4-D, MCPA +
Dicamba, MCPA + Flurenol und Aretit ausreichend wirksam gegen E h r  e n  -
p r e i s , K a m i 11 e , K 1 e t t e n 1 a b k r a u t und V o g e 1 m i e r e waren . 

.Atzmittel in Sommerweizen 
In der Sommerweizensorte ,Kolibri' wurden 2,4-D (normale Aufwandmenge) und 
Aretit (4 1/ha) vergleichsweise gepriift. Die Verunkrautung war mittelstark. 
Wahrend bei 2,4-D der gleiche Ertrag wie in der Kontrolle erzielt wurde, ergab 
sich bei Aretit ein Plus von 5 °/o. Das 1000-Korngewicht unterschied sich nicht. 

Ungriiser 
Ackerfuchsschwanz (Alopecurus myosuroides) 
Kennzeichnend fiir das Ackerfuchsschwanzauftreten 1968/69 war das verspatete 
Auflaufen dieses Ungrases im Friihjahr 1969 nach dem harten Wintermonat 
Marz. Bereits im Herbst und im zeitigen Friihjahr eingesetzte chemische 
Bekampfungsmittel zeigten gegenilber diesem Spatauflauf oft eine unzureichende 
Wirkung. Eine Behandlung mit Dosanex und Dicuran brachte in Versuchen noch 
die besten Abtotungsergebhisse. Wahrend aus anderen Gebieten Schleswig
Holsteins nach Dosanex-Anwendung Schaden am Getreide gemeldet wurden, 
waren diese an der Westkiiste nicht festzustellen. 
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DaB der Herbstauflauf 1969 von Ackerfuchsschwanz trotz der Trockenheit ver
haltnismaBig stark war, wird durch Untersuchungen von M e n c k (Institut fur 
Phytopathologie der Universitat Kiel) begrilndet. Danach dauert die Keimruhe 
von frisch geerntetem Ackerfuchsschwanzsamen um so !anger, je feuchter der 
Standort der Mutterpflanze war. Umgekehrt keimen unter trockenen Bedingungen 
gereifte Ackerfuchsschwanzsamen, wie es in diesem Sommer (1969) der Fall war, 
starker als Samen von feuchten Standorten. Es war daher richtig, daB die Praxis 
eine Herbstbehandlung zum Zeitpunkt der Saat vornahm. Eingesetzt wurde in 
erster Linie das Igran 50 mit 4 kg/ha. Da die Aufnahme von Igran 50 iiber die 
Wurzel erfolgt, ist ausreichende Bodenfeuchtigkeit Voraussetzung fur eine volle 
Wirkung. Diese war aber durch die langanhaltende Trockenheit in den Monaten 
September/Oktober nicht auf allen Standorten gegeben. Erst das Frilhjahr wird 
zeigen, inwieweit der Ackerfuchsschwanz als Konkurrent des Getreides aus
geschaltet werden konnte. 

Flughafer (Avena fatua) 

Keine befriedigenden Ergebnisse wurden.in der Marsch mit dem Praparat Bidisin 
zur Flughaferbekampfung in Sommergerste erzielt. Auch bei der hoheren Mittel
aufwandmenge von 81/ha war die Wirkung ungenilgend: der durchschnittliche 
Wirkungsgrad lag bei 44 11/o. Da aus anderen Raumen bessere Erfahrungen vor
liegen, konnte das Versagen dieses Mittels unter Umstanden mit den Boden
verhaltnissen zusammenhangen. 

Gute Ergebnisse wurden mit Avadex BW dann erzielt, wenn bei feinkrilmeligem 
Boden und intensiver Einarbeitung im AnschluB an die nachfolgende Saat aus
reichend Niederschlage fielen. Sehr gute Erfolge brachte der Einsatz von Carbyne 
in den Versuchen, die im Stadium D (21/2 Blatt) des Flughafers angelegt wurden. 
Unbefriedigend dagegen war die Wirkung, wenn das Mittel im Stadium C 
(11/2 Blatt) des Flughafers gespritzt wurde. 

Windhalm (Apera spica-venti) 

In umfangreichen, vor mehreren J ahren begonnenen V ersuchen wurde das 
Problem der Windhalmbekampfung im Herbst in Wintergerste und frilhgedrillten 
Weizen- und Roggenbestanden weiter bearbeitet. Auf den Windhalmstandorten 
(leichte und mildere Boden) konnen Aresin, Basanor, Cotoran und Eptapur im 
Vorauflaufverfahren bei ungilnstigen Bedingungen (durchlassige und humus
arme Boden) Schaden verursachen, so daB deren Einsatz nicht empfohlen werden 
kann. Als geeignet erwiesen sich Igran 50, Dicuran (auBer bei Roggen) und 
Tribunil. 

Im Nachauflaufverfahren brachten Basanor und Dicuran (aufler bei Roggen) gute 
Erfolge. Dieses Verfahren bietet sich insbesondere an, wenn es zweifelhaft ist, oh 
mit einem Windhalmvorkommen zu rechnen ist. Tribunil verursachte im Nach
auflaufverfahren Schaden. Im Jahre 1969 waren aber infolge der unzureichenden 
Feuchtigkeit bei und in den Wochen nach der Applikation alle Praparate bei der 
Vorauflaufbehandlung weder gegen Windhalm noch gegen andere Unkrauter 
ausreichend wirksam. In zahlreichen Fallen wird eine Nachbehandlung erforder
lich sein. Aus Kostengrilnden und wegen der nicht immer befriedigenden Breiten
wirkung gegen Unkrauter ist der Einsatz von gleichzeitig gegen krautige und 
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grasartigt:! Unkrauter wirksamen Mitteln nur dann empfehlenswert, wenn auch 
tatsachlich Ungraser zu erwarten sind. Andernfalls sollte man billigere Praparate 
vorziehen. 

Ein Mittelvergleichsversuch mit sechs Grasherbiziden brachte auf einem Weizen
schlag, der relativ geringen Unkraut- und Windhalmbesatz aufwies und wenige 
Tage nach der Applikation durch wolkenbruchartigen Regen (28 mm) dicht
geschlammt wurde, einen Minderertrag von 4 bis 18 fl/o. Auf einem anderen 
Weizenschlag mit starkerem Ungras- und Unkrautbesatz sowie 27 mm Nieder
schlag an zwei Tagen - ebenfalls kurz nach der Behandlung - wurden mit 
denselben Praparaten 2 bis 14 °/o Mehrertrag erzielt. 

bb) In Ka r t o f f e l n

Durch die giinstigen Feuchtigkeitsverhaltnisse zur Zeit der Mittelanwendung 
wurden bei der chemischen Unkrautbekampfung auf Mineralboden gute bis sehr 
gute Erfolge erzielt. Meist wurden die Praparate Aresin und Patoran eingesetzt. 
Schaden sind nicht beobachtet worden. Auf den humosen Sandboden der Geest 
dagegen findet der Einsatz von Herbiziden wegen der unsicheren Wirkung nur 
zogernd Eingang. 

cc) In B e ta - R ii b e n  , M a i s  , G r  a s s  a m e n  , Ko h 1 r ii b e n

Die regnerische Witterung nach dem Auflaufen der Ruben zeigte erneut, daB auf 
Mineralboden die Unkrautbekampfung am zweckmafiigsten im Vorsaat- oder 
Vorauflaufverfahren durchgefiihrt wird. 

Um Arbeit einzusparen, versucht man den Riibensamen auf Endablage ein
zudrillen. Dies ist u. a. nur dann moglich, wenn bei der Unkrautbekampfung ein 
moglichst sicheres Ergebnis zu erwarten ist. Die Praxis zeigt deshalb ein zu
nehmendes Interesse an Verfahren, die eine Verbesserung der Unkraut
bekiimpfung erwarten lassen. Auf schweren Boden wurde deshalb die Pyramin
Aufwandmenge teilweise von 4 auf 4,5 oder sogar 5 kg/ha gesteigert. Dies ist 
besonders bei dem sicherer wirkenden Splittingverfahren der Fall. Es besteht 
darin, daB die halbe Aufwandmenge vor der Saat flach eingearbeitet und die 
Restmenge bei der Saat als Band oder nach der Saat auf die ganze Flache gespritzt 
verabreicht wird. Damit lassen sich die Vorteile des Vor- und Nachsaatverfahrens 
in gleicher Weise nutzen: groBere Sicherheit bei nachfolgender Bodenfeuchtigkeit, 
optimale Erfassung der Flachkeimer, Diimpfung des Unkrautwuchses zwischen 
den Riibenreihen und somit eine Erleichterung der Maschinenhacke nach liinger 
anhaltendem Regenwetter. Im Riibenbau fiihrten die giinstigen Niederschlags
verhaltnisse im Berichtsjahr zu einer sehr guten Unkrautwirkung der Boden
herbizide. Merpelan wurde in der zweiten Vegetationsperiode versuchsmiiBig 
eingesetzt. Die Ergebnisse entsprachen in Versuchen hinsichtlich Wirksamkeit 
und Pflanzenvertraglichkeit weitgehend denen von Pyramin. Auf Sandboden 
wurden keine Versuche durchgefiihrt. Mit dem Praparat Murbetex O liegen jetzt 
dreijahrige Erfahrungen vor: es handelt sich um ein Vorauflaufherbizid speziell 
fiir humusreiche Boden (schwarze Geestboden). Die Wirkung ist auf diesen Stand
orten wesentlich besser als die anderer Bodenherbizide. Leider wird der haufig 
vorkommende H o h  1 z a h  n von dem Praparat kaum erfaBt. 
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In einem Fall entstanden erhebliche Schaden an jungen Zuckerriiben durch 
Betanal bei sehr hohen Temperaturen (30° C), auf einem anderen Feld wahr
scheinlich durch folgenden Nachtfrost. Bei derart extremen Temperaturen sollte 
keine Unkrautbekampfung durchgefiihrt werden. Unter giinstigen Witterungs
bedingungen wurden dagegen mit Betanal im Nachauflaufverfahren gute Ergeb
nisse ohne das Auftreten von Schaden erzielt. Die Steigerung der Aufwandmenge 
auf 9 1/ha brachte bei groBeren Unkrautern eine betrachtliche Wirkungs
verbesserung. 

In Mais 

Ist starkes K a m i  11 e n  auftreten zu erwarten, empfiehlt sich die Anwendung 
von Gesaprim im Vorauflaufverfahren. Im letzten Berichtsjahr konnte wiederholt 
beobachtet werden, daB das Praparat im Nachauflaufverfahren nicht ausreichend 
gegen dieses Unkraut wirkt. Ioxynil war erfolgreich gegen 20 c m  hohe Kamillen
pflanzen. Das Mittel hat jedoch keine Dauerwirkung. Die Breitenwirkung war 
im allgemeinen geringer als beim Gesaprim. 

Im Grassamenbau 

Um Schaden zu vermeiden, sollte unbedingt beachtet werden, daB nicht bei Nacht
frostgefahr, nicht nach Beginn des Schossens und moglichst nur mit ,,milden" 
Wuchsstoffmitteln gearbeitet wird. Noch besser ist es, im Aussaatjahr mit einem 
Atzmittel zu spritzen. 

In Kohlrilben 

Die Entwicklung von Herbiziden fiir den Einsatz in Raps eroffnet auch fiir die 
botanisch sehr nahe verwandten Kohlriiben die Moglichkeit einer chemischen 
Unkrautbekampfung. Das Praparat Butisan wurde mit Aufwandmengen von 
5 und 7 1/ha versuchsweise in gedrillten Kohlriiben eingesetzt. Mit 5 1/ha wurde 
bei voller Kulturpflanzenvertraglichkeit eine 90 0/oige, mit 7 1/ha bei deutlicher 
Wuchshemmung der Kohlriiben eine 97 °/oige Minderung des Unkrautbesatzes 
erzielt. Unsicher war die Wirkung des Praparates gegen bestimmte Knoterich
arten. 
Wenn die Anwendung als Bandspritzung erfolgt, sind auch die Kosten fiir den 
Kohlriibenanbau tragbar. Auf humosen Boden (schwarze Geestboden) muB man 
wohl - wie bei den meisten Bodenherbiziden - nur mit einer unsicheren 
Wirkung rechnen. 

dd) G e m  ii s e
Erbsen

Im siidostlichen Anbaugebiet wurde die Unkrautbekampfung in Erbsen bislang, 
und im allgemeinen auch mit guter Wirkung, mit Aretit fliissig durchgefiihrt. Im 
Berichtsjahre ergaben sich bei sehr starken K a m i  11 e n  auftreten und geringer 
Luftfeuchtigkeit Schwierigkeiten. BNP 20 erwies sich in diesen Fallen als etwas 
wirkungsvoller, verursachte aber einen etwas starkeren anfanglichen Wachstums
schock, der sich jedoch bald wieder auswuchs. Auf ausgesprochenen Kamillen
standorten konnte - wie in der Marsch - der Einsatz von Gesatop erwogen 
werden, wenn die Fruchtfolge es zulaBt. 
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Kohlrabi 

In Kohlrabi (Aussaat 18. 8./26. 8.; Sorten ,Rogglis weifler Freiland', ,WeiBer 
Delikatefl') wurde in einem orientierenden Vertriiglichkeitsversuch Elancolan 
(Trifluralin) mit 2 1/ha und 600 1/ha Wasseraufwand im Vorsaatverfahren auf 
feuchten humosen Sandboden ausgebracht und etwa 5 cm tief eingearbeitet. Das 
Priiparat war gut wirksam gegen K 1 e i n  e B r e n  n e s s e 1, K r e  u z k r a u  t 
und V o g e  1 m i  e r e  und rief an den auflaufenden Kohlrabipflanzen keine 
Schiiden hervor. 

Im Vorauflaufverfahren ergaben Butisan (Chloretin) 6 1/ha, Lasso (Alachlor) 
71/ha und Ramrod (Propachlor) 7 kg/ha mit 6001/ha Wasseraufwand ebenfalls 
eine gute herbizide Wirkung gegen die genannten Unkrautarten und verursachten 
unter den gegebenen Versuchsumstiinden keine Schiiden. 

Im Nachauflaufverfahren fiihrte der Einsatz von Ramrod (Propachlor) mit 7 kg/ha 
(Wasseraufwand 600 1/ha) an den Pflanzen im Stadium D 2 (21/2 Blatt) zu Schiiden, 
die sich in Blattverbrennungen iiuflerten. Die herbizide Wirkung war gut. Der 
Einsatz von Mesoranil (Azipropryn) nach dem Auflaufen rief bei 3 kg/ha und 
600 1/ha Wasser an den Pflanzen Wachstumsdepressionen hervor. Die herbizide 
Wirkung war gut gegen K 1 e i n  e B r e n  n e s s e 1 , K r e  u z k r a u t und 
V o g e 1 m i e r e. 

Kohlsaaten 

In gepflanztem Kohl kann die Unkrautbekiimpfung zwei bis drei Wochen nach 
dem Pflanzen wirkungsvoll mit Kalkstickstoff erfolgen. In Anzuchtbeeten bestand 
bisher keine Moglichkeit, die Unkrauter chemisch zu bekiimpfen. Eine Priifung 
der ?riiparate Elancolan (2,5 1/ha), Butisan (5 bis 6 1/ha) und Mesoranil (5 kg/ha) 
zum Zeitpunkt der Kohlaussaat ergab, daB die wichtigsten vorkommenden breit
bliittrigen Unkriillter, vor allem V o g e  1 m i  e r e ,  B r e n  n e s s e l und K r e  u z -
k r a u  t ,  durchweg vernichtet wurden. Elancolan wirkte allerdings nicht gegen 
Kreuzkraut und K a m i  11 e. Die Vertriiglichkeit der Mittel hinsichtlich der 
jungen Kohlpflanzen war nicht in allen Fallen befriedigend. So schiidigte 
Mesoranil in der Marsch insbesondere bei einer Friihkohlsorte. Butisan hat sich 
nach unseren Erfahrungen am besten bewiihrt, obgleich auch mit diesem Priiparat 
auf der Geest in einem Fall voriibergehende Wuchshemmungen bei bestimmten 
Kohlsorten auftraten. Es miissen daher im kommenden Jahre noch weitere Er
fahrungen unter den verschiedenen Bodenverhiiltnissen mit den im Gebiet 
angebauten Sorten gesammelt werden. Eine Anwendung der genannten Mittel 
in Kohlaussaaten kann zuniichst nur versuchsweise auf kleineren Flachen unter 
strenger Beachtung der Gebrauchsanweisungen empfohlen werden. 

Mohr en 

Das Priiparat Dosanex (Metoxuron) 3 bis 4 kg/ha wurde mit gutem Erfolg im 
Nachauflaufverfahren in Mohren eingesetzt. Phytotoxische Schaden traten in 
den Versuchen hier nicht auf. Dosanex hat den Vorteil, daB neben den wichtigsten 
breitbliittrigen Unkriiutern auch grasartige, wie R i s  p e n  g r  a s  , W i n d  h a 1 m 
und A c k e r  f u c h s s c h w a n  z , beseitigt werden. (Dosanex ist bisher zur 
Unkrautbekiimpfung in Mohren nicht zugelassen.) 
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ee) In R a p s
Im Herbst kamen die Praparate Butisan (Chloretin), Elancolan (Trifluralin} und 
Lasso (Alachlor) in der Praxis verbreitet zum Einsatz. Mit Elancolan wurden -
von Ausnahmen abgesehen - gute Abtotungsergebnisse gegen Unkrauter erzielt. 
W o allerdings K a m i 11 e , K 1 e t t e n 1 a b k r a u t , K r e u z b 1 il t 1 e r oder 
T a u b  n e s s e 1 starker vorkamen, war die Wirkung unzureichend. Butisan und 
Lasso wiesen fast ausnahmslos gute Ergebnisse gegen den auf den meisten Raps
schlagen des Landes vorkommenden Unkrautbesatz (K a m i  11 e ,  K r e  u z.
b lil t l e  r ,  E h r e n p r e i s ,  T a u b n e s s e l ,  V oge l m i e r e ), R i s p e n 
g r a s  e r  und W i n d  h a  1 m auf. Eine recht gute Teilwirkung ergab sich auch 
gegen A c k  e r  f u c h s s c h w a n  z und Grasdurchwuchs nach Samenbestanden. 
Gegen Getreidedurchwuchs besitzen die genannten Praparate keine Wirkung. 

K 1 e t  t e n  1 a b k  r a u  t wurde nicht ausreichend erfa13t. Lasso wirkt gegen 
Vogelmiere etwas schlechter als Butisan. Uberraschend war die relativ gute 
Wirkung der Praparate trotz der lang anhaltenden Bodentrockenheit. In zwei 
Fallen mu13ten mit Lasso behandelte Schlage wegen starker Verschlammung neu 
bestellt werden. Es erfolgte also eine unfreiwillige Einarbeitung des Praparates 
bei der zweiten Saatbettherrichtung; Schaden am Raps sind dabei nicht auf
getreten. Befriedigend war auch die Wirkung von Mesoranil (Azipropryn) bei 
etwas schwacherem Effekt gegen K a m i  11 e ,  T a u  b n e s s e 1 , V o g e  1 m i  e r e  
und G r  a s e r  ; K 1 e t  t e n  1 a b k  r a u  t wurde nicht abgetotet. Bei durchlassigen 
Boden und flacher Einsaat kann es zu Schaden an den Kulturpflanzen kommen. 
Bei sorgfaltiger Beachtung der Anwendungsvorschriften ist der Einsatz der 
Rapsherbizide offenbar nicht risikoreicher als der von Herbiziden in anderen 
Kulturen. 
Kombinationen von Butisan oder Lasso mit NaTA oder Dalapon wurden versuchs
weise eingesetzt, um in schwierigen Fallen mit breitem Unkrautspektrum und 
gleichzeitigem Vorkommen von Getreidedurchwuchs, Quecke oder anderen 
Grasern zu befriedigenden Abtotungsergebnissen zu kommen. Die Resultate 
waren ermutigend. Insbesondere scheint der Einsatz von NaTA vor der Saat 
(eingearbeitet) und einer reduzierten Aufwandmenge von Butisan oder Lasso 
nach der Saat aussichtsreich zu sein. Die Versuche sollen fortgesetzt werden. 
Die Auswinterungsverluste infolge von Nachauflaufspritzungen mit Dalapon 
waren starker als in den Jahren zuvor. Viele Schliige mu13ten umgebrochen 
werden. Es wird deshalb nochmals auf das Risiko einer solchen Ma13nahme hin
gewiesen. 
NaTA (TCA) wies in Aufwandmengen von 25 bis 30 kg/ha vor oder nach der 
Saat im allgemeinen gute Ergebnisse gegen Q u e c k e n ,  andere Ungraser und 
G e t  r e  i d  e d u  r c h w u c h s auf. Infolge der Trockenheit waren die anfang
lichen Wuchshemmungen starker als ilblich. Die Wirkung gegen breitblattrige 
Unkrauter war besser als normal. 

ff) I n  T a b a k
Die Anwendung von 3 kg Patoran (Metobromuron) je ha vor dem Pflanzen 
brachte im allgemeinen befriedigende Resultate. Eine Nachputzhandhacke wurde 
gelegentlich nur gegen Unkrauter notwendig, die von dem Praparat nicht erfa13t 
werden. Zwei Schadensfalle entstanden auf Teilflachen mit humusarmen, leichten 
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Boden bei der Tabaksorte ,Virgin', wobei allerdings versehentlich eine Aufwand
menge von 3,5 bis 4 kg/ha zum Einsatz kam. Es muB gepriift werden, ob auf 
solchen Boden eine Dosierung von 2,5 kg Patoran je ha ausreicht. 

gg) I n  E r d b e e r e n 
Dieses Problem ist noch nicht befriedigend gelost, da die bisher iiblichen Prii.parate 
nicht ausreichend wirksam sind oder auf manchen Boden Schaden verursacht 
haben. Die ,,Tankmischung" aus 6 kg Tenoran + 0,5 kg Gesatop je ha erwies sich 
erneut gegen junge Unkrauter und Ungraser als brauchbar; auf liumusarmen 
Boden ist der Einsatz dieser Tankmischung jedoch nicht empfehlenswert. 

hh) I n W i n d s c h u t z a n 1 a g e n  u n d F o r s t e n 

Windschutzanlagen 

Im Friihjahr 1969 wurden wiederum iiber 120 m Streifenpflanzung mit einem 
zapfwellengetriebenen Aufsattelgerii.t je nach Bodenart mit 80 bis 100 kg 
Casoron G (Dichlobenil) je ha behandelt. Das Granulatstreugerat kann an der 
Dreipunktaufhangung sowohl von Schleppern als auch von Unimogfahrzeugen 
montiert werden. Der Antrieb des Radialgeblii.ses erfolgt iiber die Gelenkwelle. 
Da die Geholzstreifen in der Regel gegen Beschadigungen mit einer 1,20 m hoheri 
Einfriedung geschiltzt werden und der Zaunabstand von den Pflanzreihen 1,50 m 
betragt, kann nicht unmittelbar an die Anlagen herangefahren werden. Statt 
eines Streurohres, das nur ungeniigend iiber die ganze Breite der Streifen reicht, 
wurden zwei flexible Streurohre so iibereinander montiert, dafl die vordere Partie 
von der ersten Tiille bis zur Pflanzung hin bestreut wurde. Das zweite Rohr 
reicht iiber den Zaun und bestreut in einem Winkel von etwa 45° den hinter den 
Geholzen liegenden Streifen. Die zu fordernde Gleichmii.Bigkeit in der Granulat
dosierung war allerdings auch im Berichtsjahre nicht auf allen behandelten 
Windschutzstreifen gewahrleistet, so dafl vereinzelt durch Uberdosierungen 
Schaden an WeiBdorn und Pappel auftraten. Die Ursache lag vor allem an dem 
ungleichmafligen Zuflufl des Granulates. Eine Verbesserung der Dosiermoglich
keit, insbesondere ein geeignetes Rilhrwerk, das auf die Granulatgrofle ab
gestimmt ist, konnte die Unregelmafligkeit im Streubild weitgehend ausschlieflen. 
Dariiber hinaus haben die Ergebnisse des letzten Jahres gezeigt, dafl die 
wiinschenswerte Streubreite von 2 m in einer zweireihigen Anlage nicht inne
gehalten werden konnte. Zur Ausschaltung von Unkrii.utern, die zur Aussamung 
gelangen konnen, ist ein 0,5 bis 1 m breiter Randstreifen mitzubehandeln. Wenn 
auch die Ausbringung der Granulate hinsichtlich Gleichmii.Bigkeit im Streubild 
und der anzustrebenden Streubreite von mindestens 2 m in einer zweireihigen 
Anlage noch nicht als ideal anzusehen ist, so hat sich doch dieses Ausbringungs
verfahren so gut bewii.hrt, dafl auch in Zukunft nach technischer Verbesserung 
des Granulatstreugeriites damit gearbeitet werden kann. 

Forsten 

Ein staatliches Forstamt hatte in dem Bestreben, die Ausbringung chemischer 
Mittel zu verbilligen, einen kombinierten Einsatz von Insektiziden und Herbiziden 
(Viton-Staub, Basiment, Thiodan und Dowpon) durchfiihren lassen. Spii.ter auf
getretene Nadelbrii.unungen an Fichten und Tannen zeigten, dafl die kombinierte 
Anwendung dieser Mittel zu Schii.den an den Kulturen fiihrt. 
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ii) I n Z i e r p f l  a n  z e n
Stiefmiltterchen (Viola wittrockiana, Hiemalis-Gruppe) 

Der zunehmenden Verungrasung kann durch Einsatz verschiedener Wirkstoffe 
im Vorpflanzverfahren begegnet werden. Auf humosem Sandboden wurden vor 
der Pflanzung Elancolan (Trifluralin) mit 21/ha und Avadex (Diallat) mit 3,51/ha 
bei einem Wasseraufwand von 6001/ha eingesetzt und nach der Ausbringung in 
den feuchten Boden etwa 5 cm tie£ eingearbeitet. Die Pflanzung erfolgte an
schlieBend (Sorten: ,Leuchtfeuer', ,Marzzauber', ,Himmelskonigin', ,Mars', ,Schnee
sturm'). Elancolan war gut wirksam gegen E i n  j a h  r i g  e s R i s  p e n  g r  a s ,  
T a u b n e s s e I , V o  g e I m i e r e , K 1 e i n e B r e n n e s s e 1. A vadex zeigte als 
Grasherbizid eine gute Wirkung gegen Einjahriges Rispengras. 
Auf unkrautfreiem, humosem, lehmigem Sandboden wurde Ramrod (Propachlor) 
als Spritzpulver mit 7 kg/ha (Wasseraufwand 600 I/ha) und als Granulat 20 kg/ha 
geprilft. Der Einsatz erfolgte 14 Tage nach der Pflanzung. Beide Formulierungen 
waren gut wirksam gegen V o g e  1 mi e r e ,  K 1 e i n  e B r e  n n e s s e 1, K r e u z -
k r a u t , H i r t e n t a s c h e 1 und E i n j a h r i g e s R i s p e n g r a s. Schlecht 
bekampfbar waren T a u b n e s s e 1 , S o n n e n w o l f  s m i 1 c h und S t o r c h -
s c h n a b e l. 
Au£ humosem, lehmigem Sandboden zeigte Venzar (Lenacil) mit 2 kg/ha (Wasser
aufwand 8001/ha), wenn es 14 Tage nach der Pflanzung auf unkrautfreiem, hin
reichend feuchtem Boden eingesetzt wurde, eine gute Wirkung gegen H i r t e  n -
t a s c h e 1 , K r e u z k r a u t , V o g e 1 m i e r e und E i n j a h r i g e s R i s p e n -
g r a s. 

e) Sonstiges

aa) C h 1 o r c h o l i  n c h 1 o r i d ( C C C ) 
Eine wesentliche Verstarkung des S p e 1 z e n  b r a  u n e befalls nach CCC-An
wendung war auch im Berichtsjahre im Sildosten des Landes nicht festzustellen. 
Es bestatigte sich auBerdem, daB CCC-Einsatz auf Boden von 30 Punkten an 
moglich ist, wenn der Acker in gutem Kulturzustnd und optimal mit Nahrstoffen 
versorgt ist. Von Bedeutung dilrfte dabei u. a. ein ausreichendes Angebot von 
Magnesium, Mangan und Kupfer sein. 

bb) E n d  a b 1 a g e  d e  r R ii b e  n s a a t
Verschwiegen werden soll nicht, daB in mehreren Fallen Zuckerrilbenschlage bei 
Ablageweiten von 15 bis 20 cm umgebrochen werden muBten, oder es gab lilckige 
Bestande, weil die Rilbenzahl durch schlechten Feldaufgang, Verschlammung des 
Bodens, Wurzelbrand und Erdflohbefall zu stark verringert wurde. Es wird erneut 
empfohlen, dieses Verfahren allenfalls au£ geeigneten Standorten und anfangs 
nur mit kleinen Teilflachen zu erproben, da dies weniger risikoreich ist. Eine 
Ablage auf 6 bis 8 cm und eine Ausputzhacke ist meist zweckma.Biger und immer 
sicherer. 

cc) In n e n  b 1 a t  t n e k r o s e a n  K o h  1
In diesem Jahr war allgemein ein schwaches Auftreten der Innenblattnekrose 
an Kohl, in Dithmarschen ,,T a b a k" genannt, zu verzeichnen. Von drei Ver-
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suchen waren zwei fast vi:illig frei von dieser Krankheit. Ein Versuch zeigte im 
Gegensatz zum letzten Jahr sehr klar, daB bei hi:iherer Stickstoffdilngung die 
Innenblattnekrose bei den Sorten ,Marner Spatseptember' und ,Randex' stark 
zunimmt. 

Neben einer Befallszunahme bei hi:iherer N-Gabe wurde auch eine unterschied
liche Anfalligkeit der Sorten b�obachtet. So war der ,Marner Spatseptember' im 
Vergleich mit der hollandischen S.orte ,Randex Nr. 30' (die nach hollandischen 
Angaben resistent gegen Innenblattnekrose sein soll) und der amerikanischen 
Sorte ,Sanibel' wesentlich schwacher befallen. Dagegen haben die unterschied
lichen Behandlungen der einielnen Parzellen mit Kalimagnesia, Magnesium
branntkalk und einer Anti-Stipp-Spritzung (Calciumchlorid) keine Befallsunter
schiede gebracht. Die diesjahrigen Ergebnisse sind aber in bezug au£ die Rohe der 
N-Dilngung und die Sortenfrage so interessant, daB eine Fortsetzung der Ver
suchsarbeit lohnend ist.

dd) E i n  f 1 u B d e  r A p p  1 i k a t  i o n  s t e c h n i k u n d d e  r
M i t t e l a u f w a n d m e n g e n  a u £  d i e  B i o z i:i n o s e

i n  A p f e l a n l a g e n

Die heute im Erwerbsobstbau ilblichen leistungsstarken automatischen Geblase
Pflanzenschutzspritzen gestatten, die notwendige Behandlung innerhalb kurzer 
Zeit durchzufilhren. Da etwa notwendig werdende Wiederholungen schnell aus
gefilhrt werden ki:innen, kann au£ eine besonders lang anhaltende Depotwirkung 
der Mittel verzichtet werden. Diese Tatsache ermi:iglicht, den Praparateaufwand 
je Flacheninhalt erheblich zu reduzieren, ohne daB bisher eine Wirkungs

minderung gegen die Schadorganismen beobachtet wurde. Die Kenntnisse ilber 
den EinfluB der veranderten Behandlungen au£ das Gesamtgefilge der Obstbaum
fauna sind aber bis jetzt noch ungenilgend. Es ist mit Untersuchungen begonnen 
worden, mit denen der Populationsverlauf der Arthropoden bei unterschiedlichem 
Aufwand an Wasser und Praparaten festgestellt werden soll. Der Wasser- und 
Praparateaufwand waren dabei bis au£ ein Viertel reduziert. 

Zur Erfassung der au£ den Obstbaumen vorhandenen Arthropoden wurden 
folgende Methoden angewendet: 

(1) Die Klopfmethode nach H. S t e i n e r.

(2) Entnahme von Blattproben zur Feststellung des Milbenbesatzes.

(3) Gelbschalenfange.

Die Auswertung der Fange ist noch nicht abgeschlossen. Bisher laBt sich folgendes 
sagen: 

1. Erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen mit Geblasespritze be

handelten Parzellen traten nicht au£.

2. Die mit Schlauch und Strahlrohr gespritzte Anlage war etwas reicher an Arten
und Individuen.

3. In der unbehandelten Anlage war wahrend der ganzen Saison eine mannig

faltige und reiche Fauna vorhanden. Zu Kalamitaten kam es auch in dieser
Parzelle nicht; infolge des schlechten Pflegezustandes war das Ernteaufkommen

in dieser Anlage aber vi:illig ungenilgend.
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ee) C h e  m i s c  h e  E n t  1 a u  b u n g  v o n  G e  h o 1 z e n
Die chemische Entblatterung von Laubgeholzen nach der Rodung ist fur die 
Einlagerung und den Versand von groBer wirtschaftlicher und pflanzengesund
heitlicher Bedeutung. Praxisversuche werden in Zusammenarbeit mit dem 
Versuchs- und Beratungsring der Baumschulen, dem Institut fur Baumschulen 
und Obstbau der Technischen Universitat Hannover unter Prof. Dr. P. G. 
d e . H a  a s sowie der Arbeitsgemeinschaft fur Baumschulforschung im Bund 
deutscher Baumschulen weitraumig durchgefuhrt. 

ff) U m g a n g  m i t  P f l a n z e n s c h u t z m i t t e l n  
Mehrere Schadensfalle geben erneut Veranlassung, darauf hinzuweisen, daB der 
Einsatz chemischer Mittel zur Unkraut- und Ungrasbekampfung im Getreide mit 
noch groBerer Sorgfalt als bisher erfolgen sollte (s. Abschnitt 12 d) aa) Getreide). 
Die geringeren Verkaufserlose fur Getreide erlauben noch weniger als frilher 
EinbuBen durch unsachgemaBe Anwendung. Weiter verlangt der Zwang zur 
Erzeugung hoher Qualitaten unbedingt den sachgerechten Einsatz chemischer 
Mittel. 
In einzelnen Fallen kam es bei Wuchsstoffmittelanwendungen mit herabgesetzten 
Wassermengen zu unzureichender Wirkung in ilppigen Getreidebestanden. Bei zu 
starkem Wind traten auflerdem Abtriftschaden auf. Gegen den Trend zur Ver
ringerung der Wasseraufwandmenge sind deshalb Bedenken anzumelden. Mit 
niedrigen Mengen laBt sich nur bei entsprechenden Voraussetzungen (Windstille; 
nicht zu ilppiger Bestand; geeignete Gerate) arbeiten, die bedacht und auch 
erkannt werden miissen. Da die Bedingungen sich kurzfristig andern und von 
Feld zu Feld verschieden sein konnen, wird eine haufige Umrilstung des Spritz
gerates erforderlich sein. Es ist zu befurchten, daB sich deshalb in manchen Fallen 
Fehler ergeben und das Risiko insgesamt erhoht wird. 
Die Anschaffung betriebseigener Pflanzenschutzgerate und die Durchfuhrung von 
PflanzenschutzmaBnahmen in eigener Regie sollten nur erwogen werden, wenn 
beste Voraussetzungen in personeller und geratetechnischer Hinsicht gegeben 
sind. Wer Pflanzenschutz sinnvoll und erfolgreich betreiben will, mufl sich mit 
der Materie beschaftigen. Andernfalls ilberwiegt der Schaden die tatsachliche 
oder vermeintliche Kostenersparnis. 

gg) A n  w e n d u n g v o n M i k r o g r a n u 1 a t e n 
Eine groBere Anzahl von Mikrogranulaten - Herbizide, Insektizide und 
Fungizide - wurden in kleinflachigen Parzellenversuchen gepriift. Zwei fur den 
groBflachigen Einsatz gebaute Granulat-Streugerate verschiedener Hersteller 
konnten beim Arbeiten im gleichen Bestand verglichen werden. 
Das Granulat-Streugerat der Firma Carl Platz, Frankental, kam in Schleswig
Holstein im Jahr 1969 auf etwa 3000 ha zum Einsatz, und zwar ausschlieBlich zur 
Unkrautbekampfung. Dabei konnten die arbeitstechnischen Vorteile des Ver
fahrens festgestellt werden: Bei einer Fahrgeschwindigkeit von etwa 10 km/h 
erreichte man Flachenleistungen von 8 bis 9 ha/h und Tagesleistungen von iiber 
100 ha. Wo nicht eine Flilssigkeit bedingende Kombination mit Harnstoff oder 
CCC, sondern allein Wuchsstoffmittel ausgebracht werden muBten, konnte das 
Gerat sehr zur Entlastung der ausfuhrenden Firmen (Genossenschaften, Lohn
unternehmen) beitragen. 
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Das Gerat zeigte einige Konstruktionsschwachen, die besonders bei der unvermeid
baren star ken Beanspruchung auf unebenen Flachen und in knickreichem Gelande 
zutage traten. Diese Schwachen sowie Schwierigkeiten beim recht umstandlichen 
Verstellen der Dosiereinrichtung diirften jedoch vom Hersteller zu beheben sein. 
In ihrer Wirksamkeit stimmten die Mikrogranulate weitgehend mit entsprechen
den Spritzmitteln iiberein. Es darf jedoch nicht iibersehen werden, daB sie etwa 
in gleichem MaBe wie die nach iiblichen Methoden ausgebrachten Spritzmittel 
einer Abtrift unterliegen. 
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1. Oberblick

Der lange Spii.twinter und die kalte Witterung in der ersten Maihii.lfte verzogerten 
die Pflanzenentwicklung um 1 bis 2 Wochen und hemmten das Auftreten vieler 
tierischer Schii.dlinge (insbesondere Dipteren), fiihrten andererseits aber zu 
starkem Verbi13 durch Kaninchen. Nach einer nassen Periode, die Pilzinfektionen 
(Fusi c l a di um, B o t r y t i s) begiinstigte, folgten ein trockenwarmer 
Sommer und Herbst. Dadurch wurden vor allem tierische Schii.dlinge ( B 1 a t  t -
1 ii. u s e ,  B l a t t m i n i e r e r ,  S p i n n m i l b e n, B l a t t w e s p e n ,  K a r
t o  f f  e 1 k ii f e r und K o h  1 w e  i B 1 i n  g e ), aber auch E c h t e r  M e  h 1 t au 
an ·Erdbeeren und Rosen sehr gefordert. Auch der W i n d  h a  1 m trat sehr ver
breitet und stark in Wintergerste auf. 

Nach dem Inkrafttreten des Pflanzenschutzgesetzes am 16. 5. 1968 wurde auf 
Grund des § 14 Absatz 4 eine hamburgische ,,Verordnung ii.her das Anzeige
verfahren bei gewerbsmii.Biger Anwendung von Pflanzenschutzmitteln" vom 
22.12.1969 erlassen. Die dem Arnt bekannten Lohnspritzunternehmen wurden 
bereits im Laufe des Jahres aufgesucht, um Kontakte herzustellen und Gerii.te
inspektionen durchzufiihren. 

Nachdem die Hochstmengen-Verordnung - Pflanzenschutz - ein Jahr in Kraft 
war, wurde eine Podiumsdiskussion im Anbaugebiet Vierlanden mit dem Thema 
,,Was muB der Gemlisebauer von den neuen Vorschriften ii.her die Riickstands
bildung durch Pflanzenschutzmittel wissen?" unter der Leitung von Dr. H. W. K. 
M ii 11 e r  und unter der Teilnahme von Prof. Dr. S c h n e i d  e r  , Chemische und 
Lebensmitteluntersuchungsanstalt Hamburg, und Regierungsrat M a d  1 u n g ,
Gesundheitsbehorde Hamburg, durchgefiihrt. 

Eigene Versuche wurden folgenden Themen gewidmet: Brachfliege, Fritfliege an 
Silomais, Mohrenfliege, Kohlfliege bei Radieschen und Rettich, Erdbeermilbe, 
Erdbeerblattii.lchen, Maiblumenii.lchen, Braunfii.ule (Phyt ophthora infestans) der 
Tomate, Grauschimmel (Botrytis cinerea) an Erdbeere, verschiedene pilzliche Er
reger an Zierpflanzen, chemische Unkrautbekii.mpfung in Rettich und Radieschen, 
Tomaten und Buschbohnen. 

25 
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2. Organisation und Personalverhaltnisse
a) Organisation

Das Staatsinstitut fur Angewandte Botanik wurde in der zweiten Jahreshalfte 
der Universitat Hamburg als ,,Institut fur Angewandte Botanik" eingegliedert. 
Die Behorde fur Ernahrung und Landwirtschaft der Freien und Hansestadt 
Hamburg bleibt federfilhrend in den Angelegenheiten des Pflanzenschutzes. 

b) Personalverhaltnisse

Der P e r s o n  a 1 s t a n d  zeigte am 31. Dezember 1969 folgendes Bild:

Wissen- Technischer Dienst 
Ver-

schaft- im in den 
licher AuJ3en- Labo- waltungs-

Dienst dienst ratorien dienst 

Pflanzenschutzamt 6 6 2 1 

Pflanzenbeschau 1 24 3 5 

insgesamt 7 30 5 6 

davon beamtet 5 

Verteilung der verschiedenen S a c  h g e b i  c t e innerhalb des wissenschaftlichen 

Dienstes: 
Mykologische Untersuchungen: Diplomgartner Dr. Joachim D a lchow 
Entomologische Untersuchungen: Diplomlandwirt Dr. Reinder So l 
Virologische Untersuchungen: Dr. Helga K ii h n e (Biologin) 
Nematologische Untersuchungen, Vorrats- und Holzschutz: 

Diplombiologe Dr. Hans Strtim p e l  
Amtliche Mittelprtifung, Bekampfungsaktionen: 

Diplombiologe Dr. Hans Friedrich Licht e. 

3. Ausbildung von Fachkraften fur den Pflanzenschutz
Fur die Studenten der Naturwissenschaften an der Universitat Hamburg wurde
im Wintersemester eine zweistilndige Vorlesung uber Pflanzenkrankheiten und
Pflanzenschutz (Einfuhrung in den allgemeinen Pflanzenschutz, Mykosen und
Bakteriosen, Virosen, nichtparasitare Krankheiten) von Dr. H. W. K. M ii 11 e r ,
im Sommersemester ein vierstundiges Pflanzenschutzpraktikum van Dr. M ii 11 e r
und Dr. H. K ii h n e abgehalten. Theoretische und praktische Ausbildung im
Pflanzenschutz wurde 8 Teilnehmerinnen an Ausbildungslehrgangen filr land
wirtschaftlich-technische Assistentinnen im Staatsinstitut filr Angewandte

Botanik erteilt. 3 Schiilerinnen des alteren Lehrgangs bestanden im Marz die
Prtifung als landwirtschaftlich-technische Assistentin.

4. Tagungen und Besuche
Dr. H.-0. L e h ,  Institut fur nichtparasitare Pflanzenkrankheiten der Biologischen
Bundesanstalt Berlin-Dahlem, besuchte am 18. Februar das Arnt, um durch
gemeinsame Ortsbesichtigungen in Hamburger Kohllagern das Problem der
Koffiedik-Erkrankung zu studieren. Am 21. Februar filhrte der Leiter des Amtes
ein Fachgesprach mit Yair L e  b i  u s  h, BSc. Agr., Ministry of Agriculture, Plant
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Protection Dept., Yafo, Israel, speziell i.iber Pflanzenschutzprobleme im Zier-, 
pflanzenbau. Dr. Gomez B a r c  i n  a und Diplomlandwirt Peter K 1 a t  t , Centro 
Experimental Econ6mico-Agrario ,,La Mayora", Caleta de Velez, Spanien, be
suchten am 10. April das Arnt, um mit Dr. H. S t  r i.i m p e 1 die Einrichtung eines 
Nematodenlaboratoriums im Rahmen der ,,Technischen Hilfe" der Bundesrepublik 
Deutschland zu besprechen. Der Obstbaureferent und 2 Pflanzenschutzberater 
des Pflanzenschutzamtes Mi.inster/Westf. wurden am 18. Juni durch Erdbeerzucht
und -ertragsfelder der Kommanditgesellschaft Sengana-GmbH. & Co. in Si.id
holstein und durch eigene Erdbeerversuchsanlagen gefi.ihrt, um sie im Anerken
nungsverfahren zu schulen. Am 25. Juni wurden 6 belgische Wissenschaftler bzw. 
Berater durch Erdbeeranlagen in den Vierlanden begleitet, um Anbau-, Sorten

und Pflanzenschutzprobleme zu demonstrieren. Maiblumenanbauer und Pflanzen
schutzberater aus Norddeutschland wurden am 2. Juli durch Vierlander Betriebe 
gefuhrt, um die Hamburger Versuche zur Bekampfung des Maiblumenalchens 
mittels kombinierter HeiBwasser- und Fungizidbehandlung im Vergleich zur 
Anwendung von Temik 10 G zu besichtigen und zu diskutieren. Einige wissen
schaftliche Sachbearbeiter und Pflanzenschutzberater des Amtes wurden zu einer 
Besichtigungsfahrt bei den Farbenfabriken Bayer AG, Leverkusen (19. bis 21. 
Mai), bei der Badischen Anilin- & Soda-Fabrik AG, Ludwigshafen (11. bis 14. 
Juni) und bei der Schering AG, Berlin (20. bis 21. November) eingeladen, um die 
jeweiligen Facheinrichtungen der Industrie kennenzulernen und aktuelle 
Pflanzenschutzprobleme zu diskutieren. An der Hamburger Vortragstagung der 
Deutschen Entomologischen Gesellschaft und der Deutschen Gesellschaft fur 
angewandte Entomologie, unter Beteiligung des Deutschen Schiidlingsbekampfer
Verbandes vom 21. bis 27. 9. nahmen mehrere wissenschaftliche Sachbearbeiter 
teil und hielten Vortriige i.iber ,,Moglichkeiten und Grenzen einer Quarantane 
gegen Vorratsschiidlinge" mit Urauffi.ihrung des Films ,,Vorratsquarantiine im 
Seehafen Hamburg" (Dr. H. P i  1 t z ), i.iber ,,Gro.Braumige Pflanzenschutz
ma.Bnahmen" (Dr. H. F. L i c h t e )  und i.iber ,,Laboratoriumsuntersuchungen 
i.iber den Einflu.B der Bodenfeuchtigkeit und der Lichtintensitat bei der Eiablage 
der Brachfliege (Phorbia coarctata Fallen) (Dr. R. S o 1 ). Limhout N o n  g aus 
Kambodscha weilte im Rahmen der Aus- und Fortbildung landwirtschaftlicher 
Fachkrafte aus Entwicklungslandern in der Zeit vom 18. August bis 30. September 
im Pflanzenschutzamt. In der Amtlichen Pflanzenbeschau wurden Yair 
L e  b i  u s  h ,  Israel, durch Vermittlung des AID vom 15. bis 21. Februar, ferner 
Limhout N o n  g ,  Kambodscha, vom 1. bis 15. Oktober und Ibrahim N u  r, 
Sudan, nach i.iber einjiihrigem Aufenthalt bei anderen Dienststellen der Bundes
republik, in den Methoden der Vorratsquarantiine und der allgemeinen Pflanzen
quarantane unterrichtet und ausgebildet. Vom Marz bis Mitte Mai hielten sich 
wiederum 2 Angehorige der Amtlichen Pflanzenbeschau im Hafen von Valparaiso, 
Chile, auf, um dort die fur die Bundesrepublik bestimmten Apfelsendungen vor
zuuntersuchen. Anla.Blich des ,,Internationalen Seminars fur neuere Entwick
lungen auf dem Gebiet des Pflanzenschutzes und der Schiidlingsbekiimpfung", das 
vom 23. Juni bis 11. Juli in Berlin-Tegel bei der Deutschen Stiftung fur Ent
wicklungslander stattfand, hielt Dr. H. P i  1 t z am 6. Juli einen Vortrag i.iber 
,,Control of insects and rodents in and on stored products" und einige Tage spater 
bei einem Besuch der Seminarteilnehmer in Hamburg ein kurzes Einweisungs-
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referat ,,Practice of quarantine for imports, especially of agricultural products, 
in the Federal Republic of Germany". Im AnschluB daran £and eine Fiihrung 
durch den Hafen mit Besichtigung von Losch- und Ladeanlagen sowie einer 
modernen Begasungsanlage statt. Der gemeinsam von der Amtlichen Pflanzen
beschau und vom Zoologischen Institut hergestellte Film ,,Vorratsquarantane im 
Seehafen Hamburg" wurde auf Einladung der Sektion Biologie der Universitat 
Greifswald zusammen mit dem Vortrag iiber die Quarantane gegen Vorrats
schadlinge im Rahmen eines Kolloquiums am 19. November in Greifswald vor
gefuhrt. 

5. Warndienst
Der zur Ubermittlung der aktuellen Pflanzenschutzinformationen eingerichtete 
automatische Anrufbeantworter wurde auch im Berichtsjahre von den ver
schiedenen Interessentengruppen (Erzeugung, Landhandel, Industrie) gern in 
Anspruch genommen. Der Vorteil, die Beobachtungsergebnisse sofort in ent
sprechende Informationen umzusetzen und umgehend an die Praxis zu leiten, 
fuhrte im Warndienst zur ausschlieBlichen Anwendung dieser Kommunikations
methode. Durch Verlangerung der Sprechdauer von 1 auf 3 Minuten konnten seit 
April 1969 wesentlich mehr und differenziertere Empfehlungen bekanntgegeben 
werden. Um dem starken Trend zur ausschlieBlichen Anwendung chemischer 
Mittel entgegenzuwirken, wurden die derzeit realisierbaren Moglichkeiten des 
,,integrierten Pflanzenschutzes" bei der Auswahl und Empfehlung von MaB
nahmen und Praparaten beriicksichtigt. 

6. �ffentliche Aufklarung
Die ortlichen Tages- und Fachzeitungen, die Landwirtschaftsschule, die Staats
giiter, die gewerblichen Schadlingsbekampfer, die Pflanzenschutzmittelverteiler, 
Fachberater der Industrie, die Pflanzenschutzamter u. a. erhielten wochentlich 
wahrend der Vegetationszeit Pflanzenschutzhinweise. Regelmii.Bige Aussprachen 
iiber Pflanzenschutzprobleme erfolgten mit den Gartenbaufachberatern. Vortrage 
wurden gehalten fur die speziellen Arbeitskreise der VERBEGA (Beratungsring 
fur Gemiise-, Obst- und Gartenbau) ilber neue PflanzenschutzmaBnahmen in 
verschiedenen Gartenbaukulturen, ferner fur Kleingartner und Siedler. Land
wirtschaftsschiiler wurden regelma.Big unterrichtet. Monatliche Aufsatze ilber 
Pflanzenschutz und Schadlingsbekampfung erschienen in ,,Der Hamburger Klein
gartner". An der Hamburger Volkshochschule wurden in Trimestern laufend 
Vortrage ilber PflanzenschutzmaBnahmen im Garten gehalten. Die Fachberate
rinnen des Landesbundes der Kleingartner wurden auf dem Schulgartengelande 
des Verbandes in praktischen PflanzenschutzmaBnahmen unterwiesen. - Im 
April gab Dr. H. W. K. M ii 11 e r  im Norddeutschen Rundfunk ein Interview ilber 
das Auftreten und die Bekampfung der Fritfliege in Silomais. - Bei der Er
stellung von 2 neuen Pflanzenschutzfilmen durch die ,,Film in Wirtschaft und 
Television", Hamburg, wurde die Materialbeschaffung nebst fachlicher Beratung 
ilbernommen. Fur ein Kompendium iiber Pflanzenkrankheiten und Schadlinge 
wurde ebenfalls Natur- und Bildmaterial gestellt. 
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7. Auskunft und Beratung
Auskilnfte, besonders milndliche und fernmilndliche, wurden wieder auf allen
Gebieten des Pflanzen- und Vorratsschutzes erteilt. Zur intensiven Beratung der
Erwerbsanbaubetriebe waren zahlreiche Betriebsbesichtigungen erforderlich.
Wenn auch viele landwirtschaftliche Betriebsleiter aus arbeitswirtschaftlichen
und finanziellen Grunden die Durchfuhrung der PflanzenschutzmaBnahmen ge
werblichen Unternehmen ilbertragen, so bevorzugt doch noch eine beachtliche
Anzahl von Landwirten eigene Gerate oder Gemeinschaftsspritzen.

8. Oberwachungsauigaben nach dem Pflanzenschutzgesetz
a) Kartoffelkaferbekampfung

Das Auftreten des Kartoffelkafers wurde durch das warme Sommerwetter soweit 
gefordert, daB stellenweise wieder BekampfungsmaBnahmen notwendig wurden. 

b) Wiihlmausbekampfung
Die Wilhlmausplage erwies sich nach wie vor als ein ungelostes Problem, da 
weder rechtliche Voraussetzungen fur die Durchfuhrung von geschlossenen 
Bekampfungsaktionen bestanden noch geeignete Mittel zur Bekampfung zu
gelassen waren. Durch das kilnftige generelle Verbot der Anwendung von Endrin
und Aldrinmitteln wird die Situation noch erschwert werden. 

c) Sperlingsbekampfung

Im Berichtsjahre war das Erntewetter auBergewohnlich gut, so daB eine sehr 
rasche Einbringung der Ernte ohne groBere VogelfraBschaden gewahrleistet war. 
Dennoch bleibt die Sperlingsplage ein groBes Problem, da man nicht in jedem 
Jahr mit derart gilnstigen Umstanden rechnen kann. Staatsmittel fur geschlossene 
Bekampfungsaktionen stehen nicht zur Verfilgung, so daB groBere Schaden in 
Zukunft nicht auszuschlieBen sind. 

d) Bisamrattenbekampfung

Die beiden den Bezirksamtern unterstellten Bisamjager erbeuteten selbst 2109 
Exemplare, die 17 Privatfanger etwa die gleiche Anzahl. Da das ,,bisamsichere 
Bauen" vorerst noch viele Versuche mit geeigneten Materialien und Verfahren 
voraussetzt, ist geplant, die Bisambekampfung durch Auszahlung von Fang
pramien ab 1971 wieder zu intensivieren. 

e) Lohnsaatbeizbetriebe
Bei der alljahrlich durchgefuhrten Uberwachung muBte das bisher angewendete 
,,kolorimetrische Vergleichsverfahren" aufgegeben werden, weil das dem 
Ceresan-Beizmittel als Farbstoff zugesetzte Eisenoxid im Alkoholtest keine 
sichere Feststellung der Beizkonzentration mehr erlaubte. Diese Beobachtung 
wurde uns auch von anderer Seite bestatigt. Seitdem wurde von uns das 
,,Differenzierungsverfahren mit Testproben" zur Kontrolle der richtigen Dosie
rung herangezogen. Bei ausreichender Ubung laBt sich auf diese Weise der 
Beizgrad sicher beurteilen. 
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f} Zierpflanzenbetriebe mit Giitezeichen

Fur den Zentralverband des Deutschen Gemilse-, Obst- und Gartenbaues e. V. 
wurde die -phytosanitiire Uberwachung von Zierpflanzenbetrieben fortgesetzt. 
Aufler 7 Jungpflanzenbetrieben wurde noch 1 Azercabetrieb jiihrlich zweimal 
kon trolliert. 

9. Amtliche Pflanzenbeschau

a} Einfuhr

Warenart 

Frilchte 
Lebende Pflanzen, einschl. Stecklinge, Edelreiser, 
Blumenzwiebeln und -knollen 
Schnittblumen, Bindegriln und andere 
frische Pflanzenteile 
Kartoffeln und Gemilse 
Vorrate 

Insgesamt 

Z u rtick w e i s u n g e n  

Warenart 

Zitrusfrilchte 
Apfel 

Insgesamt 

Grund der 
Z urilckweisung 

Mittelmeerfruchtfliege 
San-J ose-Schildla us 

Zahl der Gewicht 
Sendungen in kg 

3 819 368 751 OOO 

68 129 316 

1694 232 072 

48 1 320 OOO 

5 452 1 635 843 OOO 

11 081 2 006 275 388 

Zahl der Gewicht 
Sendungen inkg 

1 285 

1 78 020 

2 78 305 

An o r d n u n  g e n  wurden gemiifl § 6 der Pflanzenbeschauverordnung erteilt fur: 
aa) G e t r e i d e 

Wegen Befalls durch 
Maiskafer 

Anordnungen filr Get�eide 

Davon begast 1064 t, verarbeitet -, wiederausgefilhrt -

bb) Hu 1 s e n  f rile h t e 

Wegen Befalls* durch 
Khaprakafer 

Anordnungen filr Hillsenfrilchte 

Davon begast 914 t, verarbeitet -, wiederausgefilhrt -

Zahl der Gewicht 
Sendungen · in t

1 1064 

1 1064 

Zahl der Gewicht 
Sendungen in t 

2 914 

2 914 
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cc) Pr e f3 r ii ck stand e d e  r (j 1 g e win n u n g

Wegen Befalls* durch 
Khaprakafer 
Reismehlkafer 
Erdnul3schmalkafer 

Anordnungen fiir Prel3riickstande 

Zahl der 
Sendungen 

306 
114 
43 

463 

391 

Gewicht 
in t 

73 215 
15 850 

6 725 

95 790 

Davon begast 86 175 t, verarbeitet 9 515 t, wiederausgefiihrt 100 t 

dd) K 1 e i e u n d a nd e r e  B e a r b e it u n g s r ii ck stand e

Wegen Befalls* durch 
Reismehlkafer 
Getreidekapuziner 
Getreideschmalkafer 

Anordnungen fiir Kleie und 
andere Bearbeitungsriickstande 

Davon begast 1936 t, verarbeitet -, wiederausgefiihrt -

ee) Er d n ii s s e 

Wegen Befalls* durch 
Khaprakafer 
Reismehlkafer 

Anordnungen fiir Erdniisse 

Davon begast 7493 t, verarbeitet 9442 t, wiederausgefiihrt -

ff) Ma niho t e rze u g nisse 

Wegen Befalls* durch 
Reismehlkafer 
Leistenkopfplattkafer 

Anordnungen fiir Manihoterzeugnisse 

Davon begast 1471 t, verarbeitet -, wiederausgefiihrt -

Zahl der Gewicht 
Sendungen in t 

3 
1 
1 

5 

Zahl der 
Sendungen 

51 
11 

62 

1372 
544 
20 

1936 

Gewicht 
in t 

13 180 
3 755 

16 935 

Zahl der Gewicht 
Sendungen in t 

7 
1 

8 

1207 
264 

1471 

* Bei Befall durch mehrere Schadlinge ist derjenige aufgefiihrt, der in der beanstandeten
Sendung am zahlreichsten auftrat.

Gesamtsumme der erteilten Anordnungen: 541 Sendungen, 118110 t. 
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b) Ausfuhr

Warenart 

Lebende Pflanzen, Blumenzwiebeln und -knollen 

Obst und Gemiise 
(Wiederausfuhr auslandischen Obstes t1nd 
Gemiises 43 816 OOO kg, Ausfuhr deutschen Obstes 
1 398 OOO kg) 

Kartoffeln 

Getreide 

Samereien 

Sonstiges ** 

Insgesamt 

Zahl der Gewicht 
Sendungen in kg 

248 68 275 

3 610 45 214 OOO 

11 20 850 

13 72 375 OOO 

49 

1 135 

5 066 

391 OOO 

123 701 OOO 

241 770 125 

** Bohnen, Braumalz, Drogen, Erdnul3kerne, Flechtrohr, Futtermittel, Holz, Hopfen, 
Kaffee, Kakaobohnen, Kolaniisse, Kokosniisse, Maiskleber, Muskatniisse, Orangen
schalen, Paraniisse, Pfeffer, Pflanzenfasern, getrocknete Pilze, Pilzpulver, Rauh
karden, Reiswurzeln, Sojaschrot, Tabak, Tannenbaume, Tee, Weizenmehl, Weizen
flocken, Zigaretten, Zimt. 

c) Interzonenerzeugnisse

Zahl der Gewicht 
Sendungen in kg 

9 692 162 136 OOO 

An Bodenproben wurden fiir Exportzwecke auf Nematodenbefall untersucht: 

Anzahl 
Grol3e 

Befalls-der 
Kultur der Flache frei 

Proben m2 m2 

Maiblumen 1184 113 325 91 741 
= 81,0 °/o 

Fiir Maiblumenanbau 5 437 437 
vorgesehenes Land = 100 0/o 

Auflerdem wurden von der Ernte 1969 

5 582 800 Maiblumenkeime 

fur den Export untersucht. 
fiil,1_ 
hl�;; �-· � 

10. Amtliche PrUfung von Pflanzenschutzmitteln

Leicht Stark 
befallen befallen 

m2 m2 

11 006 10 578 
= 9,7 0/o = 9,3 0/o 

Dc'r Umfang der Priifungen muflte infolge der Umstellung des Priifungssystems
von Vor- und Hauptpriifungen auf Zulassungspriifungen rcduziert werden. Sie
beschrankten sich im Berichtsjahre · auf die Priifung einiger Mittel gegen saugende
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Insekten, gegen Z w i e b e 1 f 1 i e g e , zur U n  k r a u  t bekampfung in Getreide 
und Kohlgewachsen, gegen F u s i c l a d i u m an Apfel und gegen E c h t e n 
M e  h 1 t a u  bzw. S t e r n  r u B t a u  an Rosen. Vorversuche fur die Industrie 
wurden ebenfalls auf den obengenannten Arbeitsgebieten, ferner zur R o s t 
bekampfung bei Rosen, zur B o try t is - Bekampfung bei Beerenobst, gegen 
F r  i t  f 1 i e g e an Mais sowie zur Unkrautbekampfung bei Erdbeeren, ver
schiedenen Buschbohnensorten und bei Zierpflanzen durchgefiihrt. Ferner wurden 
je 6 Mittel gegen O b s t  b a u  m k r e  b s bzw. zum WundverschluB geprilft. Auf 
Resistenz gegen den K a r t  o f f  e 1 n e m a t ode n wurden 6 Zuchtstamme nach 
den Richtlinien der Biologischen Bundesanstalt ilberprilft. 

11. Reihenuntersuchungen

a) Obstvirosen

Im Berichtsjahre beantragte nur eine Baumschule die Begehung ihrer Obst
anzuchtflachen auf sichtbaren Virusbefall. Dabei wurden 2680 Kern- und Stein
obstbiiume sowie 1400 Beerenobststriiucher durchgesehen. Sichtbare Virus
symptome wurden in keinem Fall festgestellt. 1 Kirschbaum wies B 1 e i g 1 a n  z -
symptome auf und wurde abgeknickt. 
Ankarung von Kernobstmutterbaumen zur Gewinnung virusfreier Edelreiser: 
In den frilheren Tests hatten sich die Apfelreisermutterbaume Nr. 1 bis 240 
(Sorten ,Finkenwerder Herbstprinz', ,Cox Orangen Renette', ,Schaner aus 
Boskoop', ,Gravensteiner', ,Ingrid Marie', ,Horneburger', ,Weifler Winterglocken
apfel', ,James Grieve', ,WeiBer Klarapfel', ,Goldparmane') schon als frei von 
A p f e 1 m o s a i k , G u m m i h o 1 z v i r u s und F 1 a c h ii s t i g k e i t erwiesen. 
Die Bonitierung der Tests auf virase R a  u h  s c h a 1 i g k e i t  mit dem Indikator 
,Schaner aus Boskoop' lieB keine Symptome der ]:tauhschaligkeit erkennen. Der 
Test auf Rauhschaligkeit mit dem Indikator ,Golden Delicious' konnte noch nicht 
ausgewertet werden, da die Okulate von 1966 noch keine Frilchte brachten. Bei 
den Apfelreisermutterbiiumen Nr. 241 bis 350 (Sorten ,Finkenwerder Herbstprinz', 
,Schaner aus Boskoop', ,Ingrid Marie', ,Krilgers Dickstiel', ,James Grieve', ,Golden 
Delicious') waren die Testungen auf Apfelmosaik, Gummiholzvirus und Flach
astigkeit bereits im Jahre 1968 abgeschlossen warden. Der Test auf S t a m m  -
n a r b u n g  mit dem Indikator ,Virginia Crab' bestiitigte im Berichtsjahre bei der 
zweiten Bonitierung das Ergebnis des Vorjahres, so daB nur eine Nummer frei 
von Stammnarbung ist. Die Okulate des Tests auf Rauhschaligkeit mit ,Golden 
Delicious' waren ebenfalls noch nicht auswertbar. Bei den Apfelreisermutter
baumen Nr. 421 bis 440 (Sorten ,Melba', ,Tydeman's Early Worcester') anderte die 
Bonitierung des Tests auf Stammnarbung mit dem Indikator ,Virginia Crab' im 
Berichtsjahre nichts an dem Ergebnis des Vorjahres. Demnach sind nur 2 Mutter
biiume der Sorte ,Melba' frei von dieser Virose, wahrend ,Tydeman's Early 
Worcester' vallig verseucht ist. Die Tests auf Apfelmosaik und Gummiholzvirus 
mit dem Indikator ,Lord Lambourne' bestatigten den schon im Vorjahr (1. Boni
tierung) festgestellten starken Befall durch Gummiholzvirus. 4 von 10 Mutter
baumen der Sorte ,Melba' und alle Mutterbaume der Sorte ,Tydeman's Early 
Worcester' zeigten Symptome der Gummiholzkrankheit. Der Test auf Flach-
:.stigkeit mit dem Indikator ,Stahls Prinz' ergab bis auf eine Ausnahme Freiheit 
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von Flachastigkeit bei den Sorten ,Melba' und ,Tydeman's Early Worcester'. Die 
Priifung auf Rauhschaligkeit mit dem Indikator ,Golden Delicious' war mangels 
Friichte noch nicht auswertbar. 

b) Kartoffelnematoden

Bei 140 Nachuntersuchungen und Anfragen aus Siedlungen, Klein- und Haus
garten betrug der Befall 85 0/o. Wahrend der Vegetationszeit wurden in Klein
garten insgesamt 81 Nematodenherde festgestellt und erfaBt. Die Moglichkeit 
zur Bekampfung des Kartoffelnematoden wurde durch Anbau der Sorten ,Amex', 
,Cobra' und ,Marijke' im Rahmen von Schauversuchen in Siedlungen bekannt
gemacht. 

12. Erfahrungen und Versuche

a) Feldbau

Die F r  i t f  1 i e g e (Oscinella frit) trat infolge der kalten Maiwitterung nur 
schwach auf, so daB die Auswertbarkeit der Versuche zu ihrer Bekampfung im 
Beiz- und Feldspritzverfahren darunter litt. Wahrend im Jahre 1968 ein Saatgut
puder auf der Basis von Chlorfenvinfos den Befall von 49 0/o auf 10 '0/o herab
driickte, war im Berichtsjahr nur eine Reduktion von 36 °/o auf 23 °/o festzustellen. 
Im Spritzverfahren (2-Blatt-Stadium des Maises) mit demselben Wirkstoff 
wurden regelmaBig bessere Erfolge erzielt (49: 6 0/o bzw. 44 : 9 °/o). Die Beizver
suche miissen in Jahren mit starkem Fritfliegenbefall wiederholt werden. 

Die Herabsetzung der Wassermenge im Spritzversuch von 600 1 auf 300 1 und 
150 1/ha anderte das Bekampfungsergebnis nicht. ( H. W. K. M ii 11 e r ). 

Im Laboratorium wurde die Eiablage der B r a c h f 1 i e g e (Phorbia coarctata) 
bei verschiedenen Lichtintensitaten untersucht. Die Versuchseinrichtung, die 
1968 im Institut fiir Getreide-, Olfrucht- und Futterpflanzenkrankheiten der 
Biologischen Bundesanstalt in Kiel-Kitzeberg bereits fiir verschiedene Feuchtig
keitsstufen verwendet wurde, wurde geringfiigig umgeandert. Bei abnehmender 
Lichtintensitat stieg der Anteil abgelegter Eier von 15 0/o an der nichtverdunkelten 
Stelle auf 27 0/o an der am starksten verdunkelten Stelle an. ( R. S o  1 ). 

b) Gemiisebau

Die Versuche zur Erarbeitung einer meteorologisch begriindeten Prognoseregel 
fiir die Bekampfung der K r a u t  - und B r a u  n f a  u 1 e der Tomate 
(Phytophthora infestans) wurden im Berichtsjahre wiederholt (vgl. Jahresberichte 
1965 und 1966). Insgesamt wurden in der Zeit vom 26. Juni bis 13. August 1968 
8 Parzellen mit je 20 Tomatenpflanzen der Sorte ,Haubners Vollendung' mit einem 
Cu-Praparat behandelt, wobei allwochentlich eine weitere Parzelle in die Spritz
folge einbezogen wurde. Eine ausreichende Verseuchung war durch angrenzende 
Kartoffelparzellen verschiedener Reifegruppen und durch 5 unbehandelte 
Tomatenparzellen (durchschnittlich 41 0/o Befall) gewahrleistet. Der Wirkungs
grad (nach A b b o t t )  wurde an Hand der Anzahl befallener Friichte aus der 
Gesamternte (vom 26. August bis 7. Oktober) ermittelt. Er betrug in der zuletzt 
einbezogenen Parzelle (13. August) 98 0/o und im Durchschnitt aller gespritzte1 
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Parzellen 97,3 °/o. Betrachtet man die Befallsentwicklung im Pflanzenbestand an 
Kartoffeln und Tomaten in Verbindung mit den meteorologischen Gegebenheiten 
(modifizierte Bestandsfeuchteregel nach U h  1 i g ), so zeigt sich folgendes Bild: 

Me teorolog is che 
Phytoph thor a -Kri terien 

Pha nolog is che Betracht ungen 
Datum Befallsentwicklung 

26.-28. Juni 1968 
·6. und 9. Juli

15.-18. Juli
21. Juli

26. und 27. Juli

3. August

22. Juli

29. Juli

20. August

26. August

15. September 

Erstbefall bei Friihkartoffeln 

Erstbefall bei mittelfrilhen Kartoffeln 

Erstbefall bei Spatkartoffeln 

Erstbefall bei Tomaten 

Starker Befall an Tomaten und Spat
kartoffeln 

In der Praxis ist es meist ilblich, die Tomaten gegen Phytophthora zu spritzen, 
sobald die Friihkartoffeln Befallssymptome zeigen. Dieser Termin kann unter 
bestimmten Witterungsbedingungen noch zu frilh liegen, so dafl der Praktiker 
mit den Tomatenspritzungen zu friih aufhi:irt. Der vorstehend geschilderte Ver
such bestatigt die in den Vorjahren erzielten Ergebnisse dahingehend, dafl min
destens vier bis flinf meteorologisch kritische Zeitraume (im Jahre 1968 sogar 
sechs, allerdings z. T. nur von kurzer Dauer) einem Epidemiebeginn vorausgehen 
milssen. Nach mehrjahriger Dberprilfung kann damit das geschilderte Verfahren 
dem Warndienst zur Fixierung eines termingerechten Spritzzeitpunktes zur 
Bekampfung der Phytophthora im Tomatenbau an die Hand gegeben werden. -
Im Berichtsjahre sollte nach mehrjahriger Versuchsarbeit die meteorologisch 
begrilndete Prognoseregel for die Phytophthora an Tomaten erstmals ilber den 
W arndienst in praktischen Betrieben ilberprilft werden. Infolge der vorwiegend 
trockenen Witterung kam es jedoch nur zu wenigen phytophthora-kritischen 
Wetterperioden (15. und 18. Juli), die in begrenztem Umfang nur b.ei Frilh
kartoffeln zu Infektionsherden filhrten. Auch der schwache Spatbefall recht
fertigte in diesem sonnenreichen Sommer keine gezielten SpritzmaBnahmen 
( H. G. S a n d  e r ). 

Da die K o h  1 f 1 i e g e n  bekampfung bei Radieschen und Rettich immer noch 
nicht voll befriedigt, wurde ein Versuch niit den bisher anerkannten Insektiziden 
im Vergleich zu neuen, noch weniger bekannten Mitteln bei je 4 Radieschen- und 
Rettichsorten angelegt. Die Behandlung mit Chlorfenvinfos erfolgte am Tage der 
Aussaat, die ilbrigen Mittel wurden 10 Tage spater eingesetzt. 4 Wochen nach der 
;;aat erfolgte bei den Rettichen eine Wiederholungsbehandlung auf den 
'romophos- und Dimethoat-Parzellen. 
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S tuck S tuck Ge w i c h t  
Wirkstoff (Mittel), Anwendung O/o leichter O/o,schwerer Rel. Ertrag an 

Befall Befall gesunden.Knollen 

Unbehandelt 34,7 43,6 100 (47,35 kg/a) 

Bromophos (Nexion-Emulsion) 
0,2 °/o gie13en 18,1 4,6 655,0 

Chlorfenvinfos (Birlane-Fluid) 
12 1/ha spritzen 28,8 12,6 361,0 

Phenyl-N-methyl-carbamat 
(Sapecron-Neu, Ciba) 0,1 0/o gie13en 4,7 0,5 975,0 

Dimethoat (Roxion) 0,1 0/o gieI3en 39,2 37,0 186,5 

Aus der Tabelle ist zu ersehen, daB bei einmaliger Behandlung Sapecron-Neu 
allen anderen Mitteln weitaus iiberlegen erschien. Am schlechtesten schnitt 
Dimethoat ab, wenn auch immerhin fast doppelt so viele Knollen im Vergleich 
zu Unbehandelt erzielt wurden. Recht gut erschien Bromophos, weniger iiber
zeugend wirkte die einmalige Spritzung von Chlorfenvinfos. - Im Vorjahre wurde 
erstmals zur chemischen Un k r a u  t b e  k a m p  f u n  g bei je 3 Sorten Rettich 
und Radieschen das bei Kohl einschlieBlich Kohlrabi und Blumenkohl amtlich 
anerkannte Ramrod mit 3,5 und 7 kg/ha eingesetzt. Diese Versuche wurden 1969 
mit gesteigerten Aufwandmengen bei je 4 Radieschen- und Rettichsorten fort
gesetzt. 

E r nt e e r g e b n i sse vo n R a d i e s c hen  und R e t t i ch 

Mittel, Aufwandmenge 

Unbehandelt, ohne Hacke 

Unbehandelt, gehackt 

Ramrod 7 kg/ha 

Ramrod 10 kg/ha 

Relativer Ertrag von Radieschen 
bzw. Rettich 

Durchschnitt von 8 Sorten 

97,8 

100 

100,1 

97,8 

Aus der Tabelle geht hervor, daB - vermutlich infolge Trockenheit - relativ 
wenig Unkraut das Wachstum der Radieschen- und Rettichpflanzen beein
trachtigte, denn der Ertrag lag bei den gehackten Parzellen kaum hoher als bei 
den ungehackten. Aber auch die hi:ichste Aufwandmenge an Ramrod erschien noch 
vertraglich. - Bisher ist zur c h e m i s c h e n U n k r a u t b e k a m p f u n g bei 
Tomaten nur das Mittel Dutom konz. (Wirkstoff Pentanochlor) zugelassen. Seine 
herbizide Wirkung befriedigt nicht immer, besonders Graser werden nicht erfaBt. 
Daher wurden in einem Versuch die bei Kartoffeln zugelassenen Praparate 
Aresin, Afalon und Patoran vergleichsweise zu Dutom konz. eingesetzt. Die Be
handlung mit den 3 Vorauflaufmitteln erfolgte 5 Tage vor dem Pflanzen, dar 
Vergleichsmittel wurde 16 Tage nach dem Pflanzen eingesetzt. 
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E i nsa t z  vo n H er b i z i d e n  b e i  T oma t e n  

Mittel, Aufwandmenge 

Unbehandelt, ohne Hacke 
Unbehandelt, lfd. gehackt 
Dutom konz. 10 I/ha 
Aresin 2,5 kg/ha 
Afalon 1,5 kg/ha 
Patoran 3,0 kg/ha 

Relativer 
Ertrag 

69,8 
100 (4436 kg/ha) 

94,0 
94,9 
96,7 
95,6 

Friichte 
0/o Stuck 0/o Stuck 

Phytophthora andere Faulen 

1,9 
0,2 
0,7 
0,8 
0,2 
0,3 

1,7 
4,8 
6,5 
5,1 
6,2 
4,6 

Gegen P h y t op h t h o r a wurden tibliche Fungizide eingesetzt. Aus der Tabelle 
ist die gute Vertraglichkeit von Aresin, Afalon und Patoran zu ersehen. Ein 
Zusammenhang mit dem Befall der Frtichte durch Phytophthora- bzw. andere 
Faulen (Bot r y t is, Alter n aria u. a.) ist nicht zu erkennen. Lediglich die 
Pflanzen der nicht bzw. erst zu spat gehackten Parzellep zeigten einen gering
filgig erhohten Phytophthora-Befall und einen verminderten Befall mit anderen 
Faulen. ( H. F. L i c h t e). 

Ch e m i s c h e  U n k r a u t b e k a m p f u n g  b e i  B u s c h b o h n e n 
(S o r t e n v e r s u c h) 
Aufbauend auf frtihere, z. T. bereits veroffentlichte eigene Versuche, aus denen 
eine sortentypische Empfindlichkeit gegen Aresin zu ersehen war, wurde die 
Frage geprtift, ob die Empfindlichkeit einer Buschbohnensorte speziell gegen ein 
bestimmtes Herbizid gegeben ist oder ob es · sich mehr um eine allgemeine 
Herbizidempfindlichkeit bestimmter Sorten handeln konnte. Zur Prtifung 
gelangten 16 Buschbohnensorten und 3 Herbizide. 

E r n t e e r g e b ni s s e  vo n B u s c h bo h n e n  (Durchschnitt von 16 Sorten) 

Mittel, Aufwandmenge 

Unbehandelt, ohne Hacke 
Unbehandelt, lfd. gehackt 
Alipur 4 I/ha 
Aresin Kombi 4 kg/ha 
Tribunil 4 kg/ha 

Anzahl der Sorten 

Relative 
Ertrage 

15,3 

Mit Blatt-
schaden 

100 (66 kg/a) 
65,6 7 

1 
13 

105,0 
71,4 

Mit 
Minder
ertragen 

16 

11 
7 

13 

Mit 
Mehr

ertragen 

1 
7 
2 

Aus der Tabelle geht hervor, daB der Gesamtertrag im Sortendurchschnitt nur 
bei Aresin Kombi tiber dem Ertrag der gehackten Parzelle liegt. Ungehackte und 
unbehandelte Parzellen erbrachten infolge der starken Unkrautkonkurrenz fast 
�ar keine Ertrage. Uberraschend stark sind die Minderertrage bei Alipur, die z. T. 
•.uf ungentigende Unkrautwirkung beruhen. Dagegen zeigten fast alle mit 
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Tribunil behandelten Sorten sichtbare Blattschaden, wahrend die Ertrage, bedingt 
durch die bessere Unkrautwirkung im Vergleich zu Alipur, geringfiigig hoher 
lagen. Der Einsatz von Aresin Kombi zeigte sich allen anderen Behandlungsarten 
als iiberlegen. Erganzend ist mitzuteilen, daB nach den bisherigen Beobachtungen 
eine allgemeine Herbizidempfindlichkeit bestimmter Sorten zu bestehen scheint, 
die allerdings je nach dem eingesetzten Herbizid graduell unterschiedlich ist. 

( H. F. L i c h t e ). 

In Infektionsversuchen erwiesen sich alle 40 gepriiften Sorten bzw. Wildherkiinfte 
von Spinat als anfallig gegen C o l l e tot r i c hum s p i n  a c i a e. 

Bei der W u r z  e 1 f a  u 1 e an Petersilie konnten bisher noch keine pathogenen 
Erreger festgestellt werden. Es ist nicht auszuschlieBen, daB es sich um eine nicht
parasitare Ursache handelt. 

Im Herbst wurden an Weil3kohl (Lagerkohl) B o rma n g e 1 symptome gefunden. 
( J. D a l  c h o w ). 

c) Obstbau

In die Versuche zur Bekampfung der Gra u s  c h i  m m  e 1 f a  u 1 e (Botrytis 
cine r ea) der Erdbeere wurde erstmals der Wirkstoff Benomyl einbezogen und mit 
der Wirkung von Dichlofluanid verglichen. Infolge starken Botrytis-Befalles 
schon zu Beginn der Fruchtbildung (weille Friichte mit braunen Flecken) wurden 
eindeutige Ergebnisse erhalten. Benomyl 0,05 >O/o, 2400 1/ha ( = 1,2 kg je ha und 
Spritzung) erwies sich bei zwei Bliitespritzungen als fast so wirksam wie Dichlo� 
fluanid 0,25 0/o. Dagegen reichte die einmalige Spritzung mit Benomyl 0,1 0/o zur 
Zeit der Vollbliite nicht aus. Die Frage des giinstigsten (evtl. vorzuverlegenden) 
Spritztermins fur Benomyl ist noch zu klaren, um seine systemische Wirkung 
besser nutzbar zu machen. Desgleichen ist die Wirkung bei herabgesetzter 
Wassermenge zu priifen. Die Geschmacksbeeinflussung durch Benomyl 0,05 0/o 
nach zwei Bliitespritzungen (insgesamt 2,4 kg/ha) bei 3 Monate lang eingefrorenen 
Erdbeerfriichten war noch nicht zu beanstanden. 

Die Versuche zur Bekampfung der E r  d b e e r  m i  1 b e  (Stene otarsonemus 
pallidus) wurden mit neuen Wirkstoffen fortgesetzt. (H. W. K. M ii 11 e r ). 
In Fortsetzung der schon begonnenen Untersuchungen iiber die Biologie von 
E r d b e e r  b 1 a t  t a 1 c h e n  , insbesondere Aphelenchoid es fragar iae, wurden 
Infektionsversuche an Erdbeersamlingen durchgefiihrt. Dafiir wurden ,Senga
Sengana'-Samlinge benutzt, die mit Aphelenchoides fragar iae (isoliert aus 
Begonien) und verschiedenen C o r y n e b a c t e r i um - fas c i ans - Stammen 
(isoliert aus den Blattgallen einer zweijahrigen Senga-precosa-Pflanze) infiziert 
wurden. Die Pathogenitat der Bakterienstamme wurde im Wickeninfektionstest 
gepriift. Unter konstanten Versuchsbedingungen (in der Klimakammer) traten 
Symptome wie ,,B 1 u m  e n k  o h  1 k r a n  k h  e i  t" nur dann auf, wenn beide 
Organismen appliziert wm;den. Neben diesem Symptom traten aul3erdem noch 
Sekundarknospenbildung, Blattspreitenreduktion u. a. auf. Bei Infektion nur mit 
Bakterien entstanden Blattgallen in Form von tumorartigen Basisgeschwillsten 
oder als Sekundarknospen mit Blattspreitenreduktion in unvollkommener Er
grilnung. Unter den gewahlten Versuchsbedingungen wurden in keinem Falle an 
den nur mit Nematoden infizierten Erdbeersamlingen typische Krankheits-
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symptome festgestellt. Nach den durchgeflihrten Freiland- und Laboratoriums
versuchen ist anzunehmen, daB diese Erdbeerkrankheit, die so viele Verluste 
gerade im Feldanbau zur Falge hat, nur <lurch eine radikale Dezimierung der 
Nematodenpopulation einzudammen ist, da die Nematoden nicht nur <lurch ihre 
Saugtatigkeit die Pflanzen schadigen, sondern dartiber hinaus als Vektoren fur 
die sonst saprophytischen Corynebacterium-fascians-Stamme dienen. 

( H. S t r ii m p e 1 ). 

Nachdem in Versuchen des Jahres 1968 festgestellt warden war, daB der Wirk
stoff Propineb (Antracol) in den Konzentrationen 0,1 und 0,15 °/o eine besonders 
starke B e r  o s t u n g auf der Sorte ,Goldparmane' zu verursachen scheint, wurde 
ein ahnlicher Versuch in erweiterter Form im Berichtsjahre angelegt. Aus der 
Tabelle sind die Ergebnisse ersichtlich. Es zeigte sich im Berichtsjahre erneut die 
besonders schlechte Vertraglichkeit von Antracol (0,1 und 0,15 0/o) fur die ,Gold
parmane'. Auch die Ausfarbung der Frtichte war wieder sehr schlecht (ein 
schmutziges Graugrtin, wenig Rotfarbung). Ahnlich ungtinstig wirkte Dithane
Karathane bei auBerdem ungentigender Wirkung gegen Fusi c l a di um. Sehr 
viel besser wurde dagegen CDK bei guter Fruchtfarbung, doch ungentigender 
Schorfwirkung vertragen. Am besten schnitten, wie schon im vergangenen Jahre, 
Dithane Ultra (Mancozeb) und AAcaptan sowie AAstimasul (Zineb+Maneb+S) 
ab, die beiden letzten Praparate mit besonders guter Fruchtausfarbung. Zur Aus
wertung gelangten jeweils etwa 75 kg Apfel. Bei der Sorte ,Golden Delicious' 
wurden die gleichen Praparate eingesetzt mit ahnlichem, aber weniger aus
gepragtem Ergebnis. Wie schon in den vorhergehenden Jahren fiel besonders 
die gute Farbung des ,Golden Delicious' nach Behandlung mit AAstimasul auf 
und ebenso die schlechte Ausfarbung nach Antracolbehandlung. 

B e r o s t u n g  v o n F rueh ten d e r  S or t e  Go l d p arma n e  
nach 10 Spritzungen (5. Mai - 23. Juli) mit verschiedenen Fungiziden 

Scharf-
Ausfarbung Berostung (-O/o Friichte) wirkung 

Behandlungsart keine leicht starker 0/o Friichte der 

ohneBefall Friichte 

Unbehandelt 44,1 42,6 13,3 23,7 Schlecht 
Antracol 0,1 °/o 43,7 50,8 5,4 81,2 schlecht 
Antracol 0,15 O/o 30,1 59,3 10,6 89,2 schlecht 
Dithane-Karathane 0,3 0/o 49,3 40,0 10,7 73,4 ma.Big 
CDK 0,3�/o 78,8 20,9 0,3 65,6 gut 
Dithane Ultra 0,2 °/o 71,5 28,5 0,0 74,9 gut 
AAcaptan 0,15 0/o 67,9 30,9 1,2 91,7 sehr gut 
AAstimasul 0,3 % 65,3 33,6 1,1 84,1 sehr gut 

(H. F. Lic hte). 

d) Zierpflanzenbau

<\n Jungpflanzen vieler Zierpflanzenarten wurden hiiufiger Py t hi um - bzw.
1 h y t o p h t h o r a - Arten, R h i z o c t o n i a s o l a n i oder B o t r y t i s 
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c ine re a beobachtet, die z. T. zu erheblichen Ausfallen fiihrten. Rhizoctonia 
sol a ni und S c  l er o t in i a s c l  e r o t i or um wurden hiiufiger auch in ver

schiedenen Fertigpflanzenkulturen gefunden und erfolgreich mit Brassicol Super 
Spritzpulver bekiimpft. Die sehr gute vorbeugende Wirkung des Benzimidazol
priiparats Benomyl Du Pont konnte in Topfversuchen bei ktinstlicher Infektion 
mit Fu s a r i um o x y s p o r um f. c y c l a m  in i s  und C y l in d r o c a rp o n 
r a d i c i c o l  a an Cyclamen, mit P h i a l op h o  r a c ine re s c e n  s an Edel
nelken und mit Vert i c il l i um d a h l i a  e an Lorraine-Begonien nach
gewiesen werden. Ebenfalls mit sehr gutem Erfolg war dieses Mittel im GieB
verfahren gegen Botrytis cinere a in Enziankulturen einzusetzen. Gegen 
M e  h 1 t a u  an Chrysanthemen wirkte das Mittel sowohl im GieB- als auch im 
Spritzverfahren, wiihrend bei Lorraine-Begonien eine gute Wirkung nur im 
Spritzverfahren erzieU wurde. Aus welkekranken Statice-Pflanzen konnte 
V er t i c  i l l i um d a h l i a e isoliert werden. In einem Infektionsversuch konnte 
die Pathogenitiit dieses Erregers an St atice nachgewiesen werden. Im Sommer 
kam es an vielen Zierpflanzenarten zu starken Schiiden durch tierische Schiidlinge, 
insbesondere durch B 1 a t  t 1 ii u s e ,  B 1 a s  e n  f ti B e  und E u 1 e n  r a u  p e n. 
Besonders schwierig war die Bekiimpfung von E r  d r a u  p e n. Der W e i  B e 
C h r y s a n t h e m  e n  r o s t (P uccinia horia n a )  ist im Berichtsjahre infolge Ein
satzes von Oxycarboxin (Plantvax) nicht mehr so stark aufgetreten wie in den 
Vorjahren. Der Ro s e n  r o s t (Phr a gmidium mucron atum) konnte sich ebenfalls 
infolge der Anwendung von Oxycarboxin (Plantvax) in Gewiichshausrosen nicht 
mehr ausbreiten. Aus dem Ausland kamen hiiufiger Chrysanthemenjungpflanzen, 
die mit A s  c o c h y t a c h r y s a nt h e m i  befallen waren. Der P e 1 a r g o n  i e n  -
r o s t (P uccinia pel arg onii zon a lis) breitete sich weiter aus. ( J. D a 1 c h o w ). 

An Am aryllis traten in den vergangenen Jahren neben den durch W u r z  e 1-
- m i  1 b e n  und Ro t e n  B r e n  n e r  verursachten Schiiden charakteristische

Schadsymptome auf, die nunmehr in ihrer Ursache gekliirt werden konnten. Es
handelte sich zuniichst um kleine punkt- bis strichformige Wurzelrotungen, die -
im Gegensatz zu der fliichig auftretenden natilrlichen Rotverfiirbung der
Am aryllis-Wurzel - spiiter in groBere Wurzelliisionen tibergehen und zum
volligen Verfall der Wurzeln fiihren konnen. Unsere nematologischen Unter
suchungen ergaben in wiederholten Fallen einen starken Befall mit P r  a t  y -
le n c h u s  s cr ib n er i (bis 1410 Pr atylenchu s/10 g Wurzelmasse). Zu seiner
Bekiimpfung hat sich die HeiBwasserbehandlung mit einer Einwirkzeit von
2 Stunden bei 43° C bewiihrt. ( H. G. S a n d e r ).

In Fortftihrung der Versuche an Maiblumenpflanzkeimen zur Bekiimpfung des
M a i  b 1 u m  e n  ii 1 c h e n s  (Pr atylenchu s conva ll ariae) galt es im Berichtsjahr,
die gtinstige Wirkung durch den Einsatz verschiedener Fungizide nach HeiB
wasserbehandlungen niiher zu kliiren. Schon wiihrend der Vegetation im ersten
Jahre nach der Pflanzung wurde deutlich, daB einige kombinierte Behandlungen
zur gleichzeitigen Bekiimpfung von Alchen und Bodenpilzen eine Forderung des
Austriebs und eine Eliminierung der manchmal zu beobachtenden Wachstums
depressionen bewirkten. Offenbar bedtirfen heiflwasserbehandelte Pflanzkeime
in besonderem Maile eines fungiziden Schutzes. Bei der Bltihkeimauswertung de1
1967 auf verschiedenen Boden angelegten Versuche brachte Euparen 0,2 °/o irr
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Durchschnitt aller Versuche die besten Ergebnisse. Zur Veranschaulichung der 
Resultate werden die mit den verschiedenen Fungiziden in Verbindung mit der 
HeiBwasserbehandlung erzielten durchschnittlichen prozentualen Bllihkeim
ertrage {Lohnungen) in abfallender Reihenfolge dargestellt: Euparen 0,2 °/o (65 0/o), 
Botrysan 0,3 0/o (61 0/o), Orthocid 50 0,2 '0/o (59 0/o), nur HeiBwasserbehandlung 
(58 0/o), Antracol 0,2 0/o (57 '0/o), Dithane Ultra 0,2 0/o (55 0/o), Ceresan NaBbeize 
0,25 0/o (53 0/o), Dexon 0,03 :O/o (47 0/o), Kontrolle (43 °/o). Auch die Pflanzkeimertrage 
wurden deutlich durch das Fungizid-Kurztauchverfahren im AnschluB an das 
HeiBwasserbad verbessert. So brachte in einem Versuch die Euparenbehandlung 
54 0/o mehr pflanzwilrdige Keime als die Kontrolle. Im Durchschnitt brachten die 
fungizidbehandelten Keime einen um 33 °/o hoheren Pflanzkeimertrag. In 
weiteren Versuchen soll nunmehr die Treibqualitat nach normaler Kilhllagerung 
und nach Uberlagerung (als Eiskeime) untersucht werden. ( H. G. S a n d e r ). 

Als Ursache plotzlichen Absterbens von Laub- und Nadelgeholzen und.Stauden 
wurde auch 1969 der H a  11 i m a s c  h (Armillariella mellea) wieder in ver
starktem MaBe festgestellt. Extrem ungilnstige Witterungsbedingungen des 
letzten Jahres (kaltes und nasses Frilhjahr, trockener Sommer) machten die 
Pflanzen gegenilber diesem gefahrlichen Parasiten besonders anfallig. 

(D. M e i e r ). 

Die Versuche der Jahre 1967 und 1968 zur Bekampfung von R o s e n  r o s t mit 
Dichlofluanid (Euparen) wurden in erweiterter Form fortgesetzt. Nachdem aus 
den Ergebnissen der Vorjahre zu schlieBen war, daB Euparen in der Aufwand
menge von 0,25 °/o bzw. 0,3 0/o praktisch wirkungslos gegen Rosenrost ist, wurde 
auch 1969 das gleiche Resultat erzielt. Die etwas gilnstigere Wirkung von Euparen 
0,5 '0/o im Jahre 1967 konnte nur sehr bedingt bestatigt werden, denn bei der sehr 
anfalligen Sorte ,Fashion' zeigte sich diesmal kein Unterschied nach Anwendung 
von 0,3 bzw. 0,5 0/o Euparen. Das gleiche trifft fur die etwas geringer anfallige 
Sorte ,Quebec' zu, wahrend bei der nur relativ schwach anfalligen Sorte ,Mme. 
J. Bouche' eine gewisse Rostwirkung durch Euparen 0,5 °/o anscheinend zu erzielen
ist. Zusatzliche Spritzungen mit Plantvax ergaben eine zuverlassige, sehr gute
Bekampfung. Aus den dreijahrigen Versuchen ist zu schlieBen, daB Euparen
allenfalls bei sehr schwachem Rostbefall in der Konzentration von 0,5 0/o gegen
Rosenrost empfohlen werden dilrfte. Die Ausbringung von Euparen und Plantvax
erfolgte in getrennten Arbeitsgangen.

Wirkung von Dichlofluanid und Oxycarboxin (Plantvax) gegen Rosenrost 
(Phragmidium mucronatum) 

9 Spritzungen ab 4. 7. Bonitierung (1-9) ab 16. 7. 

Behandlungsart 
Rosen so rte 1. Bonitierung 2. Bonitierung 3. Bonitierung 4. Bonitierung

Un b e h a n delt 

,Fashion' 

,Quebec' 

Mme. J. Bouche' 

3 

2 

1 

5 

3 

1 

9 

8 

2 

9 

8 

5 
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Behandlungsart 
1. Bonitierung 2. Bonitierung 3. Bonitierung 4. Bonitierung Rosensorte 

Eupa r en 0, 3 °/o 

,Fashion' 3 6 9 9 

,Quebec' 1 3 4 6 

,Mme. J. Bouche' 2 2 3 5 

Eupa r en 0, 5 °/o 

,Fashion' 4 7 9 9 

,Quebec' 2 3 3 5 

,Mme. J. Bouche' 1 1 2 2 

Eupa r en 0,3 °/o 
+ Pla ntvax 0,1 0/o

,Fashion' 3 3 3 2 

,Quebec' 2 3 2 2 

Eupa r en 0,5 O/o 
+ Pla ntvax 0,1 0/o

,Fashion' 2 2 2 2 

,Mme. J. Bouche' 1 1 1 1 

(H. F. Lic ht e) 

e) Virusuntersuchungen an Gemiise und Zierpflanzen

Das Gu r k e  n m  o s a i k v i r u s  (Cucumber mosaic virus) wurde an Hausgurken 
im Berichtsjahre be.r.eits ah Mitte Mai bei einer Pflanzenhohe von etwa 70 bis 
120 cm in etlichen Gartenbaubetrieben in erheblichem Umfang festgestellt . Es 
trat u. a. an den Sorten ,Bambina', ,Kosura', ,Pepinex', ,Standex 61', ,Sporu' und 
der rein weiblichen Hausgurke Nr. 383 mit so variierendem Schadbild auf, daB 
stellenweise zunii.chst Verdacht auf das Griinscheckungsvirus der Gurke bestand. 
Testungen durch Saftabreibung, Pfropfung und Untersuchungen mittels Elek
tronenmikroskops ergaben einwandfrei, daB diese Frilhinfektionen nur durch das 
Gurkenmosaikvirus verursacht worden waren. Umfangreiche Testungen von 
restlichen Saatgutposten von Gurke und Kilrbis, der als Unterlage zur Pfropfung 
benutzt wird, verliefen, wie zu erwarten, negativ und erbrachten keinen Hinweis 
fur die Herkunft der Virusverseuchung. Dagegen wurde festgestellt, daB eine 
blattlausbefallene Unterkultur in einem Pfropfbetrieb (der etwa 20 OOO gepfropfte 
Gurkenpflanzen an Gartenbaubetriebe liefert) der Ursprung fur die Verseuchung 
war. Die Gurkenbetriebe, die sofort sii.mtliche kranken Pflanzen - es waren oft 
bis zu 100 - vernichteten und dann konsequent Blattlausbekii.mpfungen durch
fuhrten, konnten ihren Bestand retten. Die anderen hatten eine totale MiBernte. 
Gelegentlich wurde Verdacht auf S a  1 a t  m o s  a i k v i r u s  in Salatbestii.nden 
durch Testung bestii.tigt, wenn nicht schon der Schaden einwandfrei zu diagnosti
zieren war. Bei einigen Salatpflanzen in einem Sortenversuch lag Befall durch das 
Gurkenmosaikvirus vor. 

An Zierpflanzen wurde das G u  r k e n  m o s  a i k v i r u s  verschiedentlich an zm 
Untersuchung vorgelegten Chrysanthemen, an Freilandprimeln und Lilien a\) 
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Erwerbsbetrieben nachgewiesen. Ferner .lagen Freesien, Zwiebel-Iris und ver
schiedene Warmhauspflanzen zur Virusuntersuchung vor. Umfangreiche Unter
suchungen an Stiefmiltterchen im Herbst erbrachten bei den unterschiedlichsten 
Symptomen wie gelbgrilnes Mosaik, Adernaufhellung, Blattverschmalerungen 
oder Verzwergung der ganzen Pflanze stets einen Befall mit Gurkenmosaikvirus 

<lurch Testung. Bei virusverdachtigen Elatior-Begonien (,Rieger'-Sorten) mit 
veranderten unregelmaI3igen Bliltenblattern, Stauchungen und Blattverande
rungen gelang ein Virusnachweis durch Saftilbertragung auf das herkommliche 
Testpflanzensortiment nicht. In elektronenmikroskopischen Untersuchungen 
konnten jedcch Viruspartikel nachgewiesen werden. ( H. K ii h n e ). 

f) Ergebnisse der Riickstandsuntersuchungen

Durch die im Lebensmittelgesetz verankerte Hochstmengen-Verordnung -
Pflanzenschutz - vom 30. 11. 1966 wird festgelegt, dafl auf Lebensmitteln 
pflanzlicher Herkunft nur gewisse Werte an Rilckstanden geduldet werden 
konnen. Einige Stoffe sind nach § 2 von der Behandlung bei Pflanzen oder 
Pflanzenteilen ganz ausgeschlossen (Dieldrin, Aldrin, Heptachlor u. a.). 

Seit einigen Jahren werden von der Chemischen und Lebensmitteluntersuchungs
anstalt (Hygienisches Institut) in Hamburg Rilckstandsuntersuchungen durch
gefilhrt (s. nachstehende Tabelle). Aus den uns zur Verftigung stehenden Zahlen 
kann folgende Tendenz abgelesen werden: Im Obst- und Gemilsebau wurden die 
zulassigen Rilckstandswerte bei allen gezogenen Proben nicht ilberschritten, sieht 
man einmal von den nach § 2 verbotenen Wirkstoffen Dieldrin, Aldrin, Hepta
chlor u. a. ab, die im Gemilsebau an Salat, Rettich, Radies, Mohren und Kohl 
in Proben gefunden wurden, die aus dem Hamburger Raum und aus anderen 
Bundeslandern hier auf den Markt gekommen sind. Die Rilckstandswerte ilber
schreiten bis auf einen Fall niemals 0,05 ppm. Das laflt darauf schlieflen, dafl die 
erwahnten Mittel nicht erst wahrend der Vegetationszeit in den genannten 

Kulturen eingesetzt wurden, sondern dafl die Rilckstande noch im Boden vor
handen waren, obwohl die Behandlung schon einige Jahre zurilcklag. 

( D. M e i e r ). 

Rticks t a n d su n t e r su c hu nge n d e r  i n  H a m bu rg ge z oge n e n  P r o b e n  
1 968/69 

I. Ge mtis e b au

Herkunftsland 

Bundes
republik 
Deutschland 

Proben 
insgesamt Kulturen* 

295, davon 57 mit K ohlarten 
Ri.ickstanden 95 Proben 
= 19 °/o davon 19 mit 

Ri.ickstanden 

Wirkstoff: niedrigster 
und hochster ppm-Wert** 

Dieldrin: 0,01-0,05 ppm (5) 
Quintozen: 0,02-0,1 ppm (5) 
DDT: Spuren -0,4 ppm (5) 
Diazinon: Spuren -0,1 ppm (2) 
Lindan: < 0,01 ppm (1) 
Dithiocarbamat: 2,1-2,8 ppm (2) 
Dichlofluanid: 0,2 ppm (1) 
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Herkunftsland Proben Kulturen * Wirkstoff: niedrigster 
insgesamt und hochster ppm-Wert** 

Salat Parathion-methyl: Spuren (1) 
38 Proben, DDT: Spuren -0,2 ppm (5) 
davon 7 mit Dieldrin: Spuren (2) 
Riickstanden Aldrin: Spuren (1) 

Lindan: 0,01 ppm (1) 

Mi:ihren Dieldrin: Spuren -0,05 ppm (4) 
22 Proben, Lindan: Spuren (1) 
davon 4 mit 
Riickstanden 

Sonstige Dieldrin: Spuren (2) 
Umbelliferen Aldrin: Spuren (1) 
10 Proben, Captan: Spuren (1) 
davon 4 mit 
Riickstanden 

Radieschen, Dieldrin: Spuren -0,4 ppm (15) 
Rettich Aldrin: Spuren -0,05 ppm (6) 
45 Proben, Heptachlor: Spuren (1) 
davon 24 mit Lindan: 0,Ql-0,02 ppm (2) 
Riickstanden 

Tomaten Dithiocarbamat: 0,15-1,9 ppm (2) 
22 Proben, DDT: Spuren -0,15 ppm (2) 
davon 5 mit Quintozen: 0,07 ppm (1) 
Riickstanden 

Niederlande 54, davon 7 mit Kohlarten DDT: Spuren (1) 

Riickstanden 16 Proben, 
= 13 �10 davon 1 mit 

Riickstanden 

Mi:ihren 
5 Proben, 
davon keine mit 
Riickstanden 

Tomaten Lindan: 0,03 ppm (1) 
4 Proben, 
davon 1 mit 
Riickstanden 

Salat DDT: 0,05 ppm (1) 
22 Proben, Lindan: 0,01-0,05 ppm (2) 
davon 5 mit Parathion-methyl: 0,05 ppm (1) 
Riickstanden Dithiocarbamat: < 0,5 ppm (1) 

Italien 20, davon 2 mit Kohlarten DDT: Spuren (1) 
Riickstanden 10 Proben, 
=10 0/o davon 1 mit 

Riickstanden 

Mi:ihren 
3 Proben, 
davon keine mit 
Riickstanden 
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Herkunftsland 

Spanien 
(einschl. 
Kanarische 
Inseln) 

II. Ob s t b a u

Herkunftsland 

Bundes

republik 
Deutschland 

Italien 

Proben 
insgesamt 

21, davon 18 mit 

Ri.ickstanden 
= 85 °/o 

Proben 
insgesamt 

Kulturen * 

Sonstige 
Umbelliferen 
2 Proben, 
davon 1 mit 
Ri.ickstanden 

Tomaten 
21 Proben, 
davon 18 mit 
Rilckstanden 

Kulturen* 

108, davon 36 mit Kernobst 
Ri.ickstanden 51 Proben, 
= 33 �/o davon 18 mit 

Ri.ickstanden 

43, davon 29 mit 

Ri.ickstanden 

= 67 °/o 

Steinobst 

16 Proben, 
davon 1 mit 
Ri.ickstanden 

Beerenobst 
26 Proben, 
davon 7 mit 
Ri.ickstanden 

Erdbeeren 

15 Proben, 
davon 6 mit 
Rilckstanden 

Kernobst 

29 Proben, 
davon 20 mit 
Rilckstanden 

Steinobst 

10 Proben, 
davon 6 mit 
Ri.ickstanden 

405 

Wirkstoff: niedrigster 
und hochster ppm-Wert** 

TCTNB: 
DDT: 

DDT: 
Lindan: 

Dieldrin: 

0,1 ppm (1) 
0,1 ppm (1) 

Spuren -0,3 ppm (15) 
0,01-0,04 ppm (9) 

0,07 ppm (1) 
Endosulfan: Spuren 
Dithiocarbamat: Spuren 
Dichloran: Spuren 

(1) 

(1) 

(1) 

Wirkstoff: niedrigster 

und hochstei: ppm-·Wert ** 

DDT: 
Captan: 
Lindan: 

Spuren -0,2 ppm (3) 
Spuren -2,5 ppm (13) 
Spuren -0,01 ppm (2) 

DDT: Spuren (1) 

DDT: Spuren -0,3 ppm (3) 
Captan: 0,25-1,5 ppm (5) 
Lindan: 0,01 ppm (1) 

Endosulfan: 0,04 ppm (1) 

Tetrasul: Spuren -0,2 ppm (2) 
Dimethylamino-
sulfanilid: 0,6-1,9 ppm (2) 
Dichlofluanid: 0,03 ppm (1) 

Dichlofluanid: < 0,1-0,4 ppm (4) 
Dimethylamino
sulfanilid: 0,2-0,9 ppm (3) 

0,1 ppm (1) DDT: 

DDT: 

Tetrasul: 
Binapacryl: 
Captan: 
Kelthan: 
Parathion: 

DDT: 
Lindan: 
Parathion: 

Spuren -0,4 ppm (5) 
0,03-0,1 ppm (2) 

0,3 ppm (1) 

Spuren -0,2 ppm ( 4) 
Spuren -0,2 ppm (3) 

0,2 ppm (1) 

0,05-0,1 ppm (3) 
Spuren -0,01 ppm (3) 

Endosulfan: 
0,2 ppm (1) 

0,01 ppm (1) 
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Her kunftsland Proben Kulturen* Wirkstoff: niedrigster 
insgesamt und hochster ppm-Wert *• 

Erdbeeren Dichlofluanid: 0,3 ppm (1) 
2 Proben, Dimethylamino-
davon 2 mit sulfanilid: 1,9 ppm (1) 
Riickstanden Parathion: Spuren (1) 

Weintrauben 
2 Proben, 
davon keine mit 
Ruckstanden 

Frankreich 16, davon 9 mit Kernobst DDT: 0,05 ppm (1) 
Riickstanden 8 Proben, Chlorfenson: 0,1-0,5 ppm (2) 
= 56 °/o davon 4 mit Folpet: 0,5 ppm (1) 

Riickstanden Di thiocarbama t: 0,7 ppm (1) 

Steinobst DDT: Spuren -0,25 ppm (4) 
7 Proben, Chlorfenson: 0,25 ppm (1) 
davon 5 mit Lindan: Spuren (1) 
Riickstanden 

Weintrauben 
1 Probe, ohne 
Riickstande 

Spanien 9, davon 7 mit Weintrauben DDT: Spuren -2 ppm (7) 
(einschl. Riickstanden 9 Proben, Parathion: 0,01 ppm (1) 
Kanarische = 78 °/o davon 7 mit Captan: 0,3 ppm (1) 

Inseln) Riickstanden 

Siidosteuropa 14, davon 8 m1t Kernobst Parathion-methyl: 0,1 ppm (1) 
Riickstiinden 3 Proben, Tetrasul: 0,1 ppm (1) 
=57 0/o davon 2 mit DDT: Spuren (1) 

Ri.ickstanden 

Steinobst DDT: Spuren (2) 
6 Proben, Kelthan: Spuren (1) 
davon 3 mit 
Riickstanden 

Beerenobst 
1 Probe, ohne 
Ri.ickstande 

Weintrauben DDT: Spuren -0,6 ppm (3) 
4 Proben, Captan: 0,5 ppm (1) 
davon 3 mit TCTNB: 0,2 ppm (1) 
Ri.ickstanden 

Siidamerika 13, davon 10 mit Kernobst DDT: Spuren -0,7 ppm (7) 
Riickstanden 11 Proben, Lindan: 0,3 ppm (1) 

= 77 °/o davon 8 mit Tetrasul: 0,05-0,1 ppm (2) 
Riickstanden 

Erdbeeren Captan: 0,1 ppm (1) 
1 Probe, DDT: Spuren (l; 

davon 1 mit 
Riickstanden 
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Herkunftsland 

Australien/ 
Neuseeland 

Proben 
insgesamt 

4, davon 1 mit 
Rlickstanden 
= 25 0/o 

Kulturen* 

Weintrauben 
1 Probe, 
davon 1 mit 
Riickstanden 

Kernobst 
4 Proben, 
davon 1 mit 
Riickstanden 

Wirkstoff: niedrigster 
und hochster ppm-Wert** 

DDT: Spuren 

DDT: Spuren 

407 

(1) 

(1) 

* Es wurden nur Kulturen beriicksichtigt, von denen mehrere Proben gezogen wurden.
** Die Zahlen in Klammern geben die Anzahl der Proben an, in denen Ruckstande 

gefunden wurden. In manchen Proben wurden Riickstande von mehreren Wirk
stoffen gefunden. 

13. Veroffentllchungen
K ii h n e ,  H.: Wichtiges Ziichtungsziel im Gemiisebau: Resistenz. Hamburger Klein

gartner 21. 1969, 109. 
-, Uber Ursachen des Welkens der Hausgurken. VERBEGA-Mitteilungen 23. 1969, 

16-17.
Li c h t e ,  H. F.: Das Unkrautproblem beim Erdbeeranbau. Erwerbsobstbau 11. 1969, 

87-88.

M ii 11 e r ,  H. W. K.: Allgemeine Krankheiten und Schadlinge im Erdbeeranbau. Erwerbs
obstbau 11. 1969, 70-72. 

S t r ii m p e l ,  H.: Das Blattalchen-Problem bei Erdbeeren. Erwerbsobstbau 11. 1969, 
242-243. 

-, Entwicklungszyklen einiger an Rohkakao· schadlichen Insekten. Anz. Schadlings
kde. 42. 1969, 161-165. 

-, Die tierischen Schadlinge der Dattelpalme Phoenix dactylifera L. und ihrer Fruchte 
in Nordafrika. Zeitschr. angew. Ent. 64. 1969, 233-240. 
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Dlenstherr: Der Senator fur Wirtschaft und AuBenhandel 

Dienstbereich: Land Bremen 

Anschrift: 2800 Bremen, Bahnhofsplatz 29, Ill; Tel. (0421) 3612575 

Leiter: Landw.-Rat (jetzt: Oberlandw.-Rat) Dr. Christian S t ark 

1. Oberblick

Infolge eines langen Spatwinters verzogerte sich die Vegetationsentwicklung um 
rund 4 Wochen, so daB die Feldarbeiten erst im April aufgenommen werden 
konnten. In dem etwas zu kalten April und dem etwa normalen Mai wurde der 
Rilckstand in der Vegetationsentwicklung nicht aufgeholt. Erst im Juni reichten 
Warme und Wasser fur das Pflanzenwachstum voll aus. Juli, August, September 
und Oktober waren warmer als normal. So kam es, daB - nach dem voran
gegangenen W achstumsrilckstand - die Getreidereife ungewohnlich schnell 
erfolgte und die Getreidearten Anfang August fast gleichzeitig mahdruschreif 
waren. Da in diesen Monaten sowie im Dezember die Niederschlage unter normal 
blieben, sank der Grundwasserstand erheblich. 

Der anhaltende Ostwind im Winter 1968/69 hatte erhebliche K a  1 t e s c h a  d e n  
an empfindlichen Zierkoniferen zur Folge. AuBergewohnlich war das Auftreten 
von S p i n  n m i 1 b e n an Azaleen, der S t a c h e 1 b e e r b 1 a t t w e s p e und des 
Ro s e n  m e  h 1 t a u  e s. Der 1968 erstmalig festgestellte W e i  B e C h r y s a n  -
t h e m e  n r o s t trat dank durchgreifender MaBnahmen im Berichtsjahre nicht 
wieder auf. Anders der P e 1 a r g o n  i e n  r o s t, der sich eingebilrgert hat und 
dessen Ausrottung nicht mehr moglich sein dilrfte, da die Krankheit u. a. an den 
Pflanzenbestanden von Privatpersonen ilberwintert. 

2. Organisation und Personalverhaltnisse
a) Organisation

Es wurden keine Veranderungen vorgenommen.

b) Personalverhaltnisse

Der P e r s o n  a 1 b e s t  a n d  des Pflanzenschutzamtes Bremen am 31. Dezember
1969:

Wissen'-

Technischer Dienst Ver-
Sonstige 

schaft-
Pfl.anzen- Pfl.anzen- waltungs-

(ohne 
licher Raum-
Dienst schutz beschau dienst 

pfl.ege) 

Pfl.anzenschutzamt 2 1,5 7,0 2,0 1 

davon beamtet 2 

Au.Berdem wurden nach Bedarf 30 freiberufliche Hilfssachverstandige in der 
Beschau von Zitrusfrilchten beschaftigt. Ebenso filhrten 23 Zollbeamte des Zoll
amtes Flughafen als Hilfssachverstandige die Einfuhrbeschau von Zierpflanzen, 
insbesondere Schnittblumen, im Auftrage des Pflanzenschutzamtes durch. 

Ferner wurde 1 Bisamjager aus Haushaltsmitteln des Pflanzenschutzamtes 
besoldet. 
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3. Ausbildung von Fachkraften fUr den Pflanzenschutz
In der Zeit vom 15. 10. bis 31. 10. 1969 waren die Herren N o n  g aus Kambodscha
und N u  r aus dem Sudan als Regierungspraktikanten beim Pflanzenschutzamt.
Sie informierten sich vor allem ilber die Organisation und praktische Durch
fiihrung der Pflanzenbeschau. Darilber hinaus wurden sie mit den Problemen des
Pflanzenschutzes im Amtsbereich Bremen sowie mit betriebswirtschaftlichen
Fragen des Pflanzenschutzes vertraut gemacht.
Der Gartenbautechniker F ro m m  i n  g nahm an der Fortbildungstagung fiir
Pflanzenschutzberater in Oldenburg (Oldb.) vom ll. bis 14. November 1969 teil.
Fachkriifte filr die Pflanzenbeschau wurden wie ilbiich ausgebildet.

4. Tagungen und Besuche
Die jeweils zustiindigen Beamten besuchten folgende T a g u n  g e n  :

Zierpflanzensachbearbeiter (Oldenburg und Hannover).
33. und 34. Arbeitssitzung des Deutschen Pflanzenschutzdienstes (Berlin und Munster).
Gemilsebausachbearbeiter (Braunschweig).
Entomologische Tagung (Hamburg).
Bisambekampfung (Bad Godesberg).
Arbeitskreis ,,Pflanzenschutz" (Bad Rothenfelde).
,,Natilrlicher Pflanzenschutz" (Rotenburg/Hann.).
Referentenbesprechung im Bundesministerium filr Ernahrung, Landwirtschaft und
Forsten (Bonn).
Azerca-Tagung (Bremen).

5. Melde- und Warndienst
Filr den Gartenbau, die Kleingiirtner und die Landwirtschaft wurden monatliche
Hinweise herausgegeben. Diese wurden in den lokalen Organen der Fachverbiinde
abgedruckt. In besonderen Fallen wurden darilber hinaus Warnmeldungen durch
die Post versandt.

6. tsffentliche Aufklarung
Zur Unterweisung von Landwirten, Giirtnern und Kleingiirtnern wurden Vor
triige ilber pflanzenschutzliche Themen gehalten.
Film:vortriige tiber die Bisambekiimpfung sollten einer besseren regionalen und
ilberregionalen Zusammenarbeit dienen.

7. Auskunft und Beratung
Zahlreiche milndliche und telefonische Auskilnfte wurden wiederum erteilt. Nicht
selten erfordert die Beratung der Erwerbsanbauer und verschiedener Wirtschafts
kreise auch ortliche Besichtigungen und Belehrungen.

8. Oberwachungsaufgaben
Im Rahmen der Amtlichen Pflanzenbeschau hat die Oberwachung der vom Arnt
angeordneten Entseuchungen mittels Methylbromid und Phosphorwasserstoff
eine erhebliche Bedeutung und ist mit einer Vielzahl von Problemen verbunden.
Im Berichtsjahr wurden unter Aufsicht des Amtes 29 OOO t Getreide und Futter
mittel in Schiffen, in Eisenbahnwaggons und in Silos begast. Weiterhin wurden 
auf Antrag Schiffsraumbehandlungen mit Insektiziden kontrolliert und be
scheinigt.



Pflanzenschutzamt Bremen 413 

Im Gartenbau wurden 11 anerkannte Azerca-Betriebe, 1 ·Jungpflanzenbetrieb, 
2 Staudenbetriebe und 1 Baumschule regelmiiBig besucht. 

Die B i s  a m  bekiimpfung in Bremen konnte noch immer nicht so organisiert 
werden, wie es fur ihre systematische Durchfilhrung erforderlich ware. 1969 
wurden von den 3 hauptberuflich tiitigen Bisamjiigern in Bremen und von den 
3 Privatfiingern in Bremerhaven 3063 Bisame gefangen. In dem Flu.Bdeich der 
Wumme wurden mehrere Bisambauten festgestellt. Die Schiiden konnten vor 
Eintritt weiterer Folgen behoben werden. 

9. Amtliche Pflanzenbeschau

a) Einfuhr

Art der Sendungen 

Lebende Pflanzen einschl. Stecklinge, Edelreiser, 
Blumenzwiebeln und -knollen 

Schnittblumen, Bindegrun u. a. frische Pflanzenteile 

Gemuse, Kartoffeln und Mostobst 

Stidfrilchte und Obst auBer Mostobst 

Vorrate 

Insgesamt 

Zu r u c kw e i s u n g e n: 

Schnlttblumen, Bindegrun u. a. frische Pflanzenteile 

Insgesamt 

Zahl der Gewicht 
Sendungen in kg 

69 11 979 

579 65 747 

15 2 542 955 

70 41 842 008 

2046 818 835 738 

2779 863 298 427 

5 719 

5 719 

Anordnungen gemii13 §§ 4 und 6 der Pflanzenbeschauverordnung wurden erteilt' 
fur: 

Art der Sendungen 

aa) Lebende Pflanzen einschl. Stecklinge, Edelreiser, 
Blumenzwiebeln und -knollen 

bb) Getreide 

cc) Hillsenfruchte

dd) Bruchreis

ee) Tapiokamehl

ff) Erdnusse

gg) Kleie u. a. Rtickstande vom Sichten,
Mahlen oder von anderen Bearbeitungen 
von Getreide oder Hillsenfrtichten 

hh) Olkuchen u. a. Rtickstande von der Gewinnung 
pflanzlicher Ole, auch zerkleinert, ausgenommen 
OldraB 

Gesamtsumme der erteilten Anordnungen 

Zahl der 
Sendungen 

2 

1 

9 

230 

242 

Gewicht 
in kg 

2 110,000 

201,588 

890,754 

29 499,387 

32 701,729 
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b) Ausfuhr

Art der Sendungen 

Lebende Pflanzen einschl. Stecklinge, Edelreiser, 
Blumenzwiebeln und -knollen 

Schnittblumen, Bindegriln u. a. frische Pflanzenteile 

Obst und Gemilse 

Kartoffeln 

Samereien und Getreide 

Sonstiges* 

Gesamtausfuhr 

Zahl der Gewicht 
Sendungen in kg 

75 123 592 

2 10 500 

209 12 408 548 

35 21 848 339 

329 15 398 063 

650 49 789 042 

* Balsaholz, Baumstamme, Bekunis-Tee, Futtermittel, Haferflocken, -grie13, -griltze,
Hanfabfalle, Holzkisten, Holzlatten, Jute, -abfalle, -sacke, Lumpen, Maisstarke, 
Peddigrohr, Rohbaumwolle, Rohtabak, Seemoos, Sennesschoten,·Stuhlflechtrohr, Torf
mull, Weizenmehl, praparierte Zierpflanzen, Zigaretten.

c) Durchfuhr

nach Berlin und der Sowjetischen Besatzungszone.

Ursprung der Sendungen: Ausland (2630 Sendungen) und Bundesrepublik 

(19 Sendungen). 

Art der Sendungen 

Lebende Pflanzen einschl. Stecklinge, Edelreiser, 
Blumenzwiebeln und -knollen 

Schnittblumen, Bindegriln u. a. frische Pflanzenteile 

Obst und Gemilse 

Kartoffeln 

Samereien einschl. Getreide 

Sonstiges ** 

Gesamtsumme der Durchfuhr 

* Davon 726 Sendungen Bananen
61 Sendungen Zitrus 

Zahl der 
Sendungen 

15 

1 

811 * 

3 

54 

1765 

2649 

Gewicht 
in kg 

15 890 

510 

15 388 358 

400 

723 101 

22 635 736 

38 763 995 

** Sonstiges: Bliltenhonig, Finn. Moos, Kamillenblilten, Kokosfasern, prap. Pflanzen, 
Rohkaffee, Rohtabak und Tee. 

10. Amtliche Prufung von Pflanzenschutzmitteln

(Die Zahl der Vergleichsmittel ist nicht angefiihrt)

Mittel gegen bzw. zur 

Tierische Schadlinge 

Gemilsefliegen 
(Mohre, Zwiebel, Kohl, Radies) 

Dbertrag 

Zulassungs
prilfung 

18 

18 

Industrie
prilfung 

9 

9 

Sonder
prilfung 

16 

16 
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Mittel gegen bzw. zur 

Dbertrag 

Pilzkrankheiten 

Leguminosenbeizung 

Maisbeizung 

Rilbenbeizung 

Botrytis cinerea an Cyclamen 

Gerstenflugbrand 

Weizenflugbrand 

Weizensteinbrand 

Gerstenmehltau 

Unkrautbekampfung 

Grabenentkrautung 

Kohl 

Rasen 

Zierpflanzen 

Zwiebeln 

Insgesamt 

11. Reihenuntersuchungen

Entfallt.

12. Erfahrungen und Versuche

Zulassungs
prilfung 

18 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

3 

30 

a) Kohlfiiegenbekampfung bei Blumenkohl

aa) S p r i t  z v e r  f a  h r e  n 

Industrie
prilfung 

9 

2 

3 

14 

Sonder
prilfung 

16 

7 

3 

4 

10 

5 

2 

47 

(. 

415 

;t"1,-: 

Verglichen wurde ein- bzw. zweimaliges Spritzen mit einmaligem AngieBen bei 
Blumenkohl der Sorte ,Delfter Markt'. Die Versuchsergebnisse sind in Tab. 1 
zusammengefaBt: 

Tabelle 1. Wirkungsgrad (WG) verschiedener Substanzen 
bei der Bekampfung der Kohlfliege mit unterschiedlicher Applikation 

Konzen- GieBen 
lmal 2mal 

spritzen 
tration 80 cm a /Pflanze 

10001 Wasser/ha 

Diazinon 0,1 °/o 27 0/o 4 0/o 2 0/o 

Dimethoat 0,1 °/o 44 °/o 19 0/o 19 0/o 

Lindan 0,1 °/o 55 °/o 1 °/o 8 0/o 

Parathion 0,025 0/o 36 0/o 34 0/o 33 0/o 

Die varianzanalytische Verrechnung der Ergebnisse zeigte, daB die Wirkung des 
einmaligen Spritzens nicht durch zweimalige Spritzapplikation verbessert werden 
konnte. Auffalligerweise wirkte Parathion, das nur 0,025'0/oig angewandt wurde, 
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im Spritzverfahren nicht schlechter als im GieI3verfahren. Demgegenliber fiel die 
Wirkung des Dimethoats im Spritzverfahren betrachtlich ab, wii.hrend Diazinon 
und Lindan als fur das Spritzverfahren ungeeignet erscheinen. 

bb) S t r e u  v e r  f a  h r e  n 

Verglichen wurde Ganzflii.chenbehandlung bzw. Bandstreuen mit der Einzel
pflanzenbehandlung. Nach varianzanalytischer Verrechnung war Chlorfenvinfos
Granulat bei Flachenbehandlung vor dem Auspflanzen (30 kg/ha, WG = 45 0/o) 
und bei bandformiger Applikation nach dem Auspflanzen mit spaterem Einhacken 
(20 kg/ha, WG = 56 0/o) ebenso wirksam wie bei arbeitsaufwendiger Einzel
pflanzenbehandlung (WG = 55 0/o). Demgegenuber war die Wirkung von Bromo
phos-Streumittel bei der Flii.chenbehandlung (150 kg/ha, WG = 18 0/o) betrii.chtlich 
geringer als beim Anstreuen der einzelnen Pflanzen (WG = 45 °/o). Die Einzel
pflanzenbehandlung mit Diazinon-Granulat zeigte einen ebensoguten Effekt 
(WG = 59 0/o). 

cc) T o p f e r d e b  e h  a n d  1 u n g

Durch Topferdebehandlung mit 1 kg Chlorfenvinfos-Granulat je m3 sowie mit 
1,5 kg Lindan-Streumittel je m3 konnte bis zum Auspflanzen ein Wirkungsgrad 
von 100 °/o erzielt werden (Befall in Unbehandelt 53 °/o). Die Wirkung von Chlor
fenvinfos reichte anschlieI3end noch bis zur Ernte aus (WG = 65 0/o), wahrend sie 
bei Lindan (WG = 0 0/o) nicht mehr genugte. 

d� S a a t b e e t b e h a n d l u n g

Durch Chlorfenvinfos-Granulat 40 kg/ha wurde ein voller Schutz im Saatbeet 
erzielt (WG = 100 0/o). Demgegenuber reichten 200 kg Bromophos-Streumittel je 
ha nicht aus, um die Jungpflanzen bis zum Auspflanzen zu schutzen (WG = 0 0/o). 

(H. H u e s m a n n ). 

b) Umbruchlose Griinlanderneuerung

Zur Bekii.mpfung der R a s e  n s c h m i e I e wurde im 3. Jahre eine subventio
nierte Gemeinschaftsaktion durchgefiihrt. Es wurden 40 ha Grunland im Spat
sommer mit Paraquat behandelt. Infolge der anhaltenden Trockenheit im Herbst 
gelang die Ansaat allerdings nicht so gut wie in den Vorjahren. 

c) Zierpflanzen und Geholze

Erwahnenswert ist, daI3 im Berichtsjahre erstmalig S p i n n  m i  I b e  n als GroB
schadlinge in Azaleenkulturen auftraten. Dabei wurde festgestellt, daI3 einzelne 
Sorten bevorzugt befallen werden. 

Nicht nur auf den StraBen, sondern in zunehmendem Umfang auch auf dem 
Burgersteig wird im Winter Streusalz verwendet. Demzufolge waren bei den 
StraI3enbaumen erhebliche Ausfii.lle durch S a 1 z s c h a d  e n  zu verzeichnen. 

13. Veroffentlichungen

RegelmaI3ige Beitrage wurden in folgenden Fachzeitschriften veroffentlicht:
Gartenwelt; Bremer Landwirtschaftliche Rundschau; Mitteilungsblatt des Nord
westdeutschen Gartenbauverbandes; Der Kleingii.rtner.
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Dienstherr: Landwlrtschaftskammer fiir das Saarland 

Dienstbereich: Land Saarland 

Anschrift: 6600 Saarbriicken 3, LesslngstraBe 12; Tel. (06 81) 6 55 21 

Postanschrift: 6600 Saarbriicken 2, Postfach 462 

Leiterln: Dr. Dora K I au 8 

1. Oberblick

Der Witterungsverlauf des Jahres 1969 mit einem spaten Friihjahr mit Kalte und 
gebietsweise groBe Bodennasse, je nach Bodenart, hat sich auf den gesamten 
Wachstumsstand und entsprechend das Auftreten der Schaderreger ausgewirkt. 
Die Baumbliite litt teilweise unter dem regnerischen und kiihlen Maiwetter. Bei 
der Erntemenge von Sauerkirschen und spaten SilBkirschensorten wirkte dies sich 
besonders aus. Die Trockenheit im Juli und Anfang August behinderte das Wachs
tum der Kartoffeln und Ruben sowie gebietsweise von Gemiisearten. In dem sehr 
warmen und trockenen Oktober kamen die jungen Wintersaaten nur langsam zur 
Entwicklung. Erst im November konnten sie bei verhiiltnismiiBig mildem, nieder
schlagsreichem Wetter gut gedeihen. Sie bestockten sich teilweise bereits, ehe in 
der letzten Novemberwoche der Winter mit Frost und Schnee fur Wochen seinen 
Einzug hielt. 

Stellenweise bekamen die Obstbaume nach dem erneuten Kalteeinbruch im 
Februar F r o s t  r i s  s e. - S c h o r  f infektionen traten Ende April/ Anfang Mai 
schon sehr frilh auf. Bei der Sorte ,Jonathan' und anderen anfalligen Apfelsorten 
machte sich starker A p f e 1 m e  h 1 t a u  befall im Mai und Juni bemerkbar. 

Das Vorkommen von A m e r  i k a n  i s  c h e m  S t a c h  e 1 b e e r  m e  h 1 t a u  an 
Schwarzen Johannisbeeren, insbesondere am Laub, breitet sich nunmehr auch im 
Saarland weiter aus. - Tierische Schadlinge waren im Obstbau allgemein nicht 
sehr stark vertreten. - Im Juni zeigte sich nach dem Pflanzen des Kopfkohls 
stiirkerer Befall mit Ko h 1 f1 i e g e ,  Ende Juli solcher durch die M e  h 1 i g e 
Ko h 1 b 1 a t  t 1 a u  s im Feldgemiisebau. Die Ko h 1 h e r  n i e breitet sich in den 
letzten Jahren immer weiter aus. 

Im August, nach Einsetzen der Regenperiode in der zweiten Monatshalfte, war 
bei mittelfriihen und spaten Kartoffelsorten starker Kr a u t  f ii u 1 e befall zu 
beobachten. 

Nachtraglich meldeten verschiedene Landwirte starkes Auftreten von Schiiden an 
Ruben durch das R ii b e n  k o p  f ii 1 c h e n. Die Hauptursache dafilr ist darin zu 
suchen, daB diese Landwirte die Pflanzrilben ilber Jahre hinaus immer wieder auf 
den gleichen betriebsnahe gelegenen Parzellen oder in Garten heranziehen. Bei 
Winterweizen zeigte sich gebietsweise mittelstarker G e t  r e  i d  e m  e h  1 t a u  -
befall. 

Anfang Juni wurde im Weinbaugebiet mit dem Ausbruch der P e r o n  o s p o  r a 
gerechnet, so daB verhaltnismaBig frilh mit den ersten SpritzmaBnahmen be
gonnen werden muBte. Die botrytisempfindlichen Rebsorten muBten bereits 
gegen Ende September gelesen werden. Der allgemeine Lesebeginn lag am 
3. Oktober 1969.

27• 
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Das zeitweise sehr feuchte Jahr und das neblig-sonnige Herbstwetter haben das 
Auftreten von Pilzkrankheiten begilnstigt. Wo entsprechend rechtzeitige Vor
beugungs- bzw. Bekampfungsmaflnahmen unterblieben sind, waren z. B. 
S c h o r£ an Kernobst, Botryti's an Erdbeeren und M e hlt a u  an den 
verschiedensten Kulturpflanzen stark verbreitet. 

Uber Unkrauter- bzw. Ungraservorkommen ist zu erwahnen, dafl die S a  a t  -
w u c h e r b  1 u m  e an Verbreitung auf bestimmten Boden zunimmt. Neben 
A c k e r  f u c h s s c h w a n  z , F 1 u g h  a f e r  und W i n d  h a 1 m machten sich 
stellenweise als neues Ungras H i  r s e arten bemerkbar. 

Als Obstbaumschadlinge sind zu nennen die W il hl m a  u s ,  zunehmend auch 
B 1 u t 1 a u  s und die J o h a n n  i s  b e e r g  a 11 m i  I b e , vor allem im Kr. Merzig 
an Schwarzen Johannisbeeren. 

S c h n e c k e n  haben natilrlich in den niederschlagsreichen Wochen des Jahres 
und in der nebelreichen Herbstzeit gute Vermehrungsbedingungen gefunden und 
sich entsprechend schadigend bemerkbar gemacht. 

2. Organisation und Personalverhaltnisse

Im Personalbestand des Pflanzenschutzamtes und bei der Hauptstelle fur
Pflanzenbeschau sind im Berichtsjahr keine Anderungen eingetreten.

Am 31. Dezember 1969 hatte das Pflanzenschutzamt folgenden P e r s o n  a 1-
b e s t  a n d:

Pflanzenschutzamt 

Pfl.anzenbeschau bei der Einfuhr 

Bisambekampfung 

Insgesamt: 

davon beamtet 

aus Bundesmitteln 

Wissen

schaft
licher 

Dienst 

1 

1 

Technischer Dienst 

im in den 

AuBen- Labo-

dienst ratorien 

1 

9 1 

l 

11 1 

1 

Ver-
waltungs-

dienst 

2 

2 

Freiberufliche Pflanzenbeschausachverstandige sind im Saarland nicht im Einsatz. 

3. Tagungen

Die Leiterin des Pflanzenschutzamtes nahm an der 34. Arbeitssitzung des 
Deutschen Pflanzenschutzdienstes in Milnster/Westf. teil, ferner an den Sach
bearbeitertagungen fur Gemilsebau in Braunschweig sowie fur Obstbau und fur 
Bisambekampfung, beide in Bonn-Bad Godesberg. Der Arbeitskreis fur Pflanzen
schutz beim Verband der Landwirtschaftskammern tagte im Marz 1969 in Klein
blittersdorf/Saarland. Der Termin der entsprechenden Herbsttagung in Bad 
Rothenfelde am Teutoburger Wald wurde auch wahrgenommen. 
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4. Melde- und Warndienst
Fur die Einrichtung eines neuen Meldedienstes wurden Vorarbeiten geleistet. Die 
bewahrte Zusammenarbeit mit dem Bezirkspflanzenschutzamt Trier hinsichtlich 
des allgemeinen Warndienstes wurde 1969 weitergefilhrt. Die Abonnentenzahl ist 
jedoch nochmals zurilckgegangen. 

Grof3es Interesse fand jedoch der Zierpflanzen-Informationsdienst des Landes
pflanzenschutzamtes Mainz, der auch den saarlandischen Gartnern zur Verfilgung 
gestellt werden konnte. 89 Abonnenten meldeten sich dafilr an. 

5. Offentliche Aufklarung
In der saarlandischen Fachpresse, in Tageszeitungen sowie in Versammlungen 
und Lehrgangen wurden die Praktiker und Verbraucher iiber aktuelle Fragen 
des Pflanzenschutzes informiert. 

6. Auskunft und Beratung
Milndlich oder schriftlich werden laufend die beim Pflanzenschutzamt ein
gehenden Anfragen beantwortet.

7. Oberwachungsaufgaben nach dem Pflanzenschutzgesetz
a) AuBer den im Bundesgesetzblatt I und im Bundesanzeiger veroffentlichten
Verordnungen und Bekanntmachungen sowie dem Pflanzenschutz-Kostengesetz,
die in allen Bundeslandern gelten, wurden im Saarland folgende V e r o  r d -
n u  n g e n  erlassen:

(1) Verordnung zur Ubertragung der Ermiichtigung zum ErlaB von Rechtsver
ordnungen nach dem Pflanzenschutzgesetz. Vom 20. Juni 1969.
(Amtsblatt des Saarlandes Nr. 20 vom 30. Juni 1969, S. 331-332.)
(Amtl. Pfl.schutzbest. N.F. 29. 1969, 202.)

(2) Verordnung zur Bekampfung schadlicher Pflanzen. Vom 16. Juli 1969.
(Amtsblatt des Saarlandes Nr. 26 vom 11. August 1969, S. 484.)

b) S a n  - J o se - S c  h i  1 d 1 a u  s - Ka r t  o f f  e I k r e  b s

Beide Schaderreger kommen im Saarland nicht vor.

c) Ko n t r o 11 e d e  r O b s t  g e h  o 1 z e a u  f V i r u s  b e  f a  11

In den 4 Markenbaumschulen im Saarland wurde im Einvernehmen mit den 
Besitzern die Viruskontrolle auf das Vorhandensein von visuell erkennbaren 
Virusbefallsymptomen durchgefilhrt. Es wurden bei der Begehung 1969 insgesamt 
rund 113 OOO Obstgeholze kontrolliert. 1683 davon wurden als visuell viruskrank 
erkannt. Durch Abknicken wurden 229 vernichtet, davon 140 Virusbefall und 
89 B 1 e i g 1 a n  z. Die an viroser A d  e r  n a u  f h e 11 u n g erkrankten Birnen
sorten wurden nicht umgebrochen, da gesundes Ersatzmaterial kaum vorhanden 
ist. - Anzeichen von S c  h a r k  a befall wurden nicht festgestellt. 

In einer Baumschule wurde auffallend vie! A p f e 1 m o s  a i k festgestellt, weil 
der betreffende Baumschuler die Reiser von eigenen kranken Biiumen geschnitten 
hatte. 
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Im April fand in Mainz eine orientierende Besprechung iiber die Versorgung der 
saarlandischen Baumschulen mit virusgetestetem Reisermaterial aus dem bereits 
angelegten, aber noch im Aufbau befindlichen Landesmuttergarten statt. Die 
Besitzer der saarliindischen Markenbaumschulen sind auf das Angebot ein
gegangen, daB ihnen virusgetestetes Reisermaterial fur bestimmte Obstsorten zur 
Verfiigung gestellt wird, soweit die gewiinschten Sorten in Mainz bereits vor
handen sind. Voraussetzung fur die Belieferung ist allerdings, daB die Baum
schuler getestetes Unterlagenmaterial beziehen und fur die Heranziehung der 
Obstbaume mit dem getesteten Reisermaterial aufpflanzen. Der entsprechende 
Nachweis ist zu erbringen. 

8. Amtliche Pflanzenbeschau

Beziiglich Ort und Zahl der EinlaBstellen entlang der saarlandisch-franzosischen 
Grenze sowie hinsichtlich der Zahl der Pflanzenbeschau-Sachverstiindigen sind 
keine Veranderungen eingetreten. 

Die Zahl der Importsendungen hat stark zugenommen, von 38 180 im Jahre 1968 
auf 45 274 im Berichtsjahre. Sie Iiegt also um 7094 hoher als 1968. Dement
sprechend stieg die Tonnage der Einfuhrsendungen von 745 055 t auf 1 146 594 t 
an. Alle drei groBen EinlaBstellen sind an dieser Steigerung beteiligt. Besonders 
auffallend ist die Zunahme der Kartoffelimporte von 3733 auf 6795 Sendungen. 
Die Getreideeinfuhren sind <lurch die Verlagerung der Einfuhr auf den Wasser
weg, besonders iiber die Moselschleuse in Apach, in der Tpnnage erheblich 
angestiegen. Allein die Zahl der Schiffsendungen hat sich in Apach von 436 auf 
1120 erhoht. Uber die EinlaBstelle Nennig-StraBe ging die Einfuhrsendungszahl 
von 313 auf 62 zuriick. 

In den nachfolgenden Tabellen sind die an den saarlandischen EinlaBstellen 
abgefertigten pflanzenbeschaupflichtigen Sendungen iibersichtlich zusammen

,gestellt: 

a) Einfuhrbeschau

Beteiligte Ei n l a B s t ell e n: 
(Zahl der Sendungen in Klammern) 

A p a  eh Apach-Bahn 
(Gesamt: 26 887) Perl-ObermoselstraBe 

F o r b a c h  
(Gesamt: 15 772) 

S a ar g e m il n d  
(Gesamt: 2 615) 

Nennig-StraBe 
Apach-Schleuse 

und Hemmersdorf-Bahn 
Forbach-Bahn 
Goldene Bremm-StraBe 
O'berherrn-StraBe 
O'berherrn-Bahn 

und Saarbrilcken-Postzollamt 
Saarbrilcken-Hauptgiiterbahnhof 
Saargemiind-Bahn 
Saareinsming-Bahn 
Frauenberg-StraBe 
Hanweiler-StraBe 
Gildingen-Schleuse 

(23 970) 
(1 608) 

(62) 
(1 120) 

(127) 
(6 712) 

(3 153) 
(5 867) 

(10) 
(24) 

(6) 

(447) 
(40) 

(365) 
(1 728) 

(35)
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Inhalt der Sendungen 
Anzahl der Gewicht 
Sendungen inkg 

Lebende .Pflanzen einschl. Stecklinge, Edelreiser 
Blumenzwiebeln und -knollen 

Schnittblumen, Bindegriin ti. a. frische Pflanzenteile 

Kartoffeln 

Mostobst 

Sildfriichte und Obst aufler Mostobst 

Getreide, trockene Hiilsenfriichte und 
pflanzliche Preflrilckstiinde der Olgewinnung 

Kleie 

Erdniisse 

Bruchreis 

Insgesamt 

In diesen Angaben sind enthalten: 

158 214 992 

1 517 343 427 

6 795 127 333 060 

232 4 549 050 

26159 392491124 

10 339 620 998 286 

71 641 490 

1 13 300 

2 9 OOO 

45 274 1 146 593 729 

1. Die aus dem Ausland eingefiihrten, unmittelbar nach West-Berlin weiter
geleiteten 477 Sendungen (s. Aufstellung e).

2. Die Sendungen fur die ausliindischen Streitkriifte, die in nachstehender Liste
nach EinlaBstelle, Anzahl, Gewicht und Inhalt, getrennt nach franzosischen
und US-Streitkriiften, zusammengestellt sind, insgesamt 182 Sendungen.

A. F r a n z 6 s i s c h e S t r e i t k r ii f t e

Einlaflstelle 

Obst und Siidfriichte 

Kartoffeln 

Getreide 

Hiilsenfriichte 

Insgesamt 

Apach 
Sendungen kg 

35 

141 

1 

177 

174100 

1 737 760 

5100 

1 916 960 

B. U S -S t r e i t k r ii f t e

Obst und Sildfriichte 

Insgesamt 

Forbach 
Sendungen kg 

1 

3 

4 

1 

1 

3 OOO 

28 900 

31 900 

10 800 

10 800 

Gesamt 
Sendungen kg 

35 

141 

2 

3 

181 

1 

1 

174100 

1 737 760 

8 100 

28 900 

1 948 860 

10 800 

10 800 

Empfangsstationen fiir die Sendungen an franzosisches Militiir waren Bitburg (3), 
Neustadt (4), Saarburg (19), Trier (135), Wengerohr (20), fiir die US-Streitkriifte: 
Einsiedlerhof (1). 



424 Pflanzenschutzamt Saarbrilcken 

b) Zuriickweisungen von der Einfuhr

Inhalt der Sendungen 

Lebende Pflanzen einschl. Stecklinge, 

Edelreiser, Blumenzwiebeln und -knollen 

Schnittblumen, Bindegriln und andere 

frische Pflanzenteile 

Kartoffeln und Mostobst 

Sildfrilchte und Obst auBer Mostobst 

Getreide, trockene Hillsenfrilchte und 

pflanzliche PreBrilckstande der Olgewinnung 

Insgesamt 

c) Entseuchung bei der Einfuhr

(auBer Getreide usw.)

Anzahl 
der 

Sendungen 

1 

27 

8 

36 

Anzahl der Sendungen 
Stilck 

Gewicht 
in kg 

6 

d) Ausfuhrbeschau

B e s t i m m u n g s l a n d e r  

(Zahl der Sendungen in Klammern) 

A u s t r a l i e n  

Eu r opa Danemark 

Frankreich 

Italien 

Luxemburg 

Niederlande 

Norwegen 

Osterreich 

Schweden 

Schweiz 

Tschechoslowakei 

(2) 

(57) 

(14)* 

(19) 

(2) 

(6) 

(7) 

(2) 

(71) 

(40) 

(1) 

38 550 

= Kistenholz 

Wiederausfuhren 

Wiederausfuhren = 2 

Wiederausfuhren 

Wiederausfuhr = 1 

Wiederausfuhren 

Gewicht 
in kg 

500 

230 719 

154 940 

386159 

* Im Austausch von Waren pflanzlicher Herkunft aus dem Saarland im Rahmen der
Kontingentsausfuhren verlangt Frankreich meist keine Gesundheitszeugnisse. Daher
ist die Zahl der Gesundheitszeugnisse nach Frankreich so gering.
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Inhalt der Sendungen 
Anzahl der Gewicht 
Sendungen inkg 

Lebende Pflanzen einschl. Stecklinge, 
Edelreiser, Blumenzwiebeln und -knollen 52 122 616 

Schnittblumen, Bindegriln und andere 
frische Pflanzenteile 

Obst 131 2 132 101 

Gemilse 6 66 442 

Kartoffeln 7 110 OOO 

Samereien 4 15 324 

Sonstiges: Holz 21 458 622 

Insgesamt 221 2 905 105 

Die Gartenbauabteilung der Landwirtschaftskammer hat Zahlen angegeben, aus 
denen der Warenverkehr mit Kontingentsware auf dem Gebiet der gartnerischen 
Erzeugnisse nach Frankreich ersichtlich ist. 

Es wurden ausgestellt: 

235 Kontingents- und Berechtigungsscheine filr einen Geldwert von 936 540,- NF. 

151 Ursprungszeugnisse filr Baumschulware, Topfpflanzen - Fertig- und Rohware -
und Schnittblumen aus saarlandischen Gartenbaubetrieben. Diese letztere Ware ist 
ausschliefllich filr Mitglieder des franzosischen Groupement des jardiniers bestimmt. 

e) Zeugnisausfertigung fiir Sendungen nach Berlin

und in die Sowjetische Besatzungszone

Ursprung der Sendungen fiir W e s t-Be r 1 i n

Frankreich 
Saarland 
Spanien 

Zusammen 

262 

11 

204 

477 

So wje t i sch e Be s a tz u n g szo n e: k e i n e  S e n d u n g e n

Inhalt der Sendungen. 
Anzahl der 
Sendungen 

Lebende Pflanzen, einschl. Stecklinge, 

Edelreiser, Blumenzwiebeln und -knollen 11 

Obst 354 

Gemilse 27 

Kartoffeln 83 

Hillsenfrilchte 2 

Insgesamt West-Berlin: 477 

Gewicht 
inkg 

5 007 

5 502 213 

281 682 

1 648 091 

42 332 

7 479 325 
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Die langen Wartezeiten an der EinlaBstelle Goldene-Bremm-StraBe haben die 
Importeure veranlaflt, ihre Waren auBer iiber Uberherrn-StraBe nun auch ver
mehrt iiber Hanweiler-Strafle einzufiihren. - Allgemein wird besonders bei 
Getreide, das fiir das Saarland bestimmt ist, den Einfuhren iiber die StraBe 
gegeniiber denen iiber die Bahn der Vorzug gegeben. 

Z u r ii c k  g e w i e s e n  wurden vor allem Pfirsiche wegen Befalls mit P f i r  -
s i c  h m o t t e und P f i r s  i c h t r i e b w i c k I e r ,  oft gemeinsam vorkommend. 
Das Herkunftsland war Frankreich. 

9. Amtliche Prilfung von Pflanzenschutzmitteln und -geraten

Aus raumlichen und personellen Grunden ist eine Beteiligung des Pflanzenschutz
amtes Saarbriicken auch weiterhin nicht moglich.

10. Reihenuntersuchungen

Auf Feldflachen im Hamburger Raum, bei denen vor em1gen Jahren starker
K a r t  o f f  e 1 n e m a t o d e  n befall ermittelt warden war, sind Kontrollproben
entnommen worden. Bei· Untersuchung der 329 Erdproben war der Befall nach
wie vor hoch. Einerseits ist die empfohlene weitgestellte Fruchtfolge nicht
konsequent genug eingehalten worden, zum anderen haben sich durch Anderung
der Besitzverhaltnisse im Zusammenhang mit der Flurbereinigung Schwierig
keiten ergeben, auch bei der Ermittlung der frilheren Parzellen.

11. Erfahrungen und Versuche

a) Bisambekampfung

Die Bisambekampfung war zeitweise durch Schnee und Frost, auBerdem durch 
die reichlichen Niederschliige, die ein Anschwellen der FlieBgewiisser, wechselnde 
Wasserstiinde und Hochwasser zur Folge hatten, behindert. Wiihrend der Trocken
heitsperiode im Oktober war bei dem niedrigen Wasserstand der starke Ver
schmutzungsgrad der Gewasser und in Verbindung damit die iible Geruchs
entwicklung fiir die Arbeit des Bisamjagers besonders unangenehm. Hinzu kamen 
Einsatzunterbrechungen <lurch Krankheit des Bisamjiigers und ab Mitte 
November eine Kur. 

Der Bisambefall hat ilberall zugenommen, nicht zuletzt als eine Folge der Toll
wutbekiimpfungsmaflnahmen. Dadurch ist die Zahl der Filchse, der ziemlich 
einzigen natiirlichen Feinde des Bisams, vor allem seiner Jungtiere, stark 
reduziert warden. Der Bisam kann sich daher wenig gehindert vermehren. 

1969 wurden folgende Fangergebnisse erzielt, bzw. beim Pflanzenschutzamt 
registriert: 

Bisam Nutria 
Wanderratten 
(Zufallsfange) 

Durch den 1 Bisamjager 1237 17 344 
durch andere 
(soweit die Fange gemeldet wurden) 1377 375 

Zusammen 2614 17 719 
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Damit sind von 1956 bis zum Jahresende 1969 insgesamt 19 361 Bisame im Saar
land als gefangen erfaBt worden. 
Die Zahl der Bisamfange durch andere ergibt sich einmal aus den 758 Fangen von 
Bediensteten des Wasser- und Schiffahrtsamtes Saarbrilcken, die - jedoch stets 
nur im 1. Quartal des Jahres - an der Saar im Bereich Saarlouis und Merzig 
tatig werden. AuBerdem wurden auf Wunsch der Amtsverwaltung Nohfelden 
Gemeindearbeiter aus den verschiedenen Gemeinden des Amtsbezirkes im Bisam
fang durch Herrn K e r s c h  1 unterwiesen. Soweit die Meldungen eingegangen 
waren, haben diese Manner 244 Bisame gefangen. 
Gemeinsame BisambekampfungsmaBnahrrien auf nationaler Basis an Saar und 
Nahe und auf inte'rnationaler an der Mosel wurden mit den Nachbarlandern in 
bewahrter Weise durchgefilhrt. 
Durch den saarlandischen Bisamjager wurde ein Verfahren entwickelt, bei dem 
man mit Hilfe von Kunstbauen den Bisamfang vor allem an stehenden Gewassern, 
einzelnen Fischteichen oder Weiheranlagen bequem durchfilhren kann. Dieses 
Verfahren hat sich auch im Berichtsjahre recht gut bewahrt. Im vorigen Jahres
bericht wurde schon darauf hingewiesen (s. unter 12). 
Im April wurde in Lebach ein Bisam getotet, der einen Polizeihund angefallen 
hatte. Bei diesem Bisam stellte das Staatliche Veterinaruntersuchungsamt Tollwut 
£est. Der Hund wurde getotet. 

b) Zierpflanzenbau

Eine groBe Zahl saarlandischer Gartenbaubetriebe wurde auf den Gesundheits
zustand der Pflanzenbestande kontrolliert, eine MaBnahme, die durch den starken 
Warenverkehr mit Frankreich im Berechtigungsscheinverfahren ohne Gesund
heitszeugnisse notwendig ist. Drei Filialbetriebe saarlandischer Gartner in 
Lothringen werden in diese Kontrollen mit einbezogen, um den innerbetrieblichen 
Warenaustausch zu erleichtern. 
P e 1 a r g o n i e n r o s t ist in einer gr6Beren Anzahl saarlandischer Gartnereien 
festzustellen. Bei sorgfiiltiger Durchfilhrung der Hygiene- und Bekampfungs
maBnahmen konnen die Gartner mit der Krankheit fertig werden. 
Befall mit W e i  B e m  C h r y s a n t h e m  e n  r o s t wurde in einem Liebhaber
gewachshaus bekannt, dessen Besitzerin die Blumen allerdings auch verkauft. Die 
Vernichtung der Bestande wurde angeordnet. Uber die Herkunft der Stecklinge 
war nichts zu erfahren. 
Das groBe Interesse der Zierpflanzengartner an dem Zierpflanzen-Informations
dienst wurde schon eingangs erwahnt. 
Hervorzuheben sind noch die witterungsbedingten Beeintrachtigungen von 
Gartenbaubetrieben durch I m m  i s  s i o n  e n  von Industrieanlagen wahrend der 
langandauernden frilhnebelreichen Schonwetterperiode im Oktober 1969. Starke 
Staubablagerungen auf Freilandpflanzen und auf den Glasflaqien der Betriebe 
beeintrachtigen das Wachstum der Pflanzen durch verringerte Assimilations
moglichkeit und Lichtmangel in den Hausern. 

An Krankheitserscheinungen sind z. B. Schaden an 5°-Tulpen und -Freesien zu 
erwahnen, die bei den Gartnern zu z. T. erheblichen Ausfiillen filhrten. Als 
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tierische Schadlinge traten Spi n n  m i  lb e n, stellenweise We i c h  h a  u t -
m i l b e n , M o t t e n s c h i 1 d 1 a u s e und gelegentlich T r a u e r m ii c k e ·n -
larven an Cyclamenansaaten auf. 

c) Vorratsschutz

Uber Haus- und Vorratsschadlinge ist zu berich ten, da13 starker Me s s i n g  -
k a f e r  befall beim Umbau von Hausern in Bexbach und Tholey festgestellt
wurde und auch auf benachbarte Hauser iibergriff, wo die Tiere durch ihre
dauernde Zuwanderung lastig wurden. In einem anderen Falle wurde iiber
starkes Auftreten von T a u s  e n d  f ii 131 e r  n (Schizophyllum sabulosum) in
Garagen und Kellern geklagt.

12. Veroffentlichungen
K la ufi, D ., und K ers c h l, H.: Kunst.baue zum Bisamfang. (Vorlaufige Mitteilung.)

Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 21. 1969, 125-126. 
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Pflanzenschutzamt Berlin 

Dienstherr: Senator fUr Wirtschaft 

Dlenstbereich: Berlin (West) mit 1 2  Bezlrken 

Anschrift: 1 Berlin 33 (Dahlem), Altklrcher StraBe 1-3; 

Tel. (0311) 843281, App. 7015 oder 7014 

Leiter: Oberlandw.-Rat Dr. Hans-Peter P I a t e 

1. Oberblick

Im Berichtsjahre verdient das Auftreten nachstehender Krankheiten und 
Schadlinge Erwahnung: 

Ein starker Befall durch A p f e 1 m e h  1 t au zeichnete sich bereits im Mai 
deutlich ah. Diese Feststellung wurde in Obstgarten aller Berliner Bezirke 
gemacht. Wo keine zeitgerechten Gegenmaflnahmen erfolgten, zeigten sich die 
Frilhinfektionen durch A p f e 1- und B i r  n e n  s c h o  r f in einem fur Berliner 
Verhaltnisse ungewohnlichen Ausmafl. 

Die S p r il h f 1 e c k  e n  k r a nk h e  i t  (CyLindrosp orium padi) trat in Baumschul
quartieren besonders von Schattenmorellen verschiedentlich stark auf. Betroffen 
war auch eine kleinere Plantage der genannten Sorte. Weitere Meldungen bezogen 
sich auf Schaden an Kirsch.en, vornehmlich Schattenmorellen, in Obstgarten 
(z. B. Lilbars). 

An Kernobst sowie Pflaumen bzw. Zwetschen fuhrte die Mo n ilia - F r  u c h t 
f a u  1 e haufiger zu Klagen . 

.Apfel und Zwetschen eines Obstbaubetriebes zeigten in grofler Anzahl Winter
eiablagen der O b s t  b a u  m s  p i n  n m  i 1 b e. Es kann vorausgesetzt werden, dafl 
sich hier eine Resistenz gegenilber dem Gebrauch von organischen Phosphor
verbindungen herausgebildet hat. Junge Apfelbaume, hauptsachlich der Sorte 
,James Grieve', trugen im Frilhjahr in dieser in der Teltowkanalniederung 
gelegeneri Obstplantage Schaden durch B o d e n  v e r  n a s s  u n g davon und 
wurden auf Grund der so entstandenen Schwachedisposition erheblich vom 
Un g 1 e i c h e n  Ho 1 z b o h  r e  r (Anisandrus [Xyleborus] dispar) heimgesucht. 

In einer Baumschule (Zehlendorf) sind an Roten Johannisbeeren der Sorte ,Heras' 
Blattmiflbildungen festgestellt warden, die von der J o h a n n  i s  b e e r  g a 11-
m i 1 b e  herrilhrten. Mehrere Gartenbesitzer legten im Pflanzenschutzamt 
Brombeerfrilchte vor, die das Schadbild der B r o in b e e r g  a 11 m i  1 b e auf
wiesen. 

Verschiedene Blattlausarten, so die G r  ii n e und die M e  h 1 i g e Ap f el b 1 a t  t-
1 a u s , die M e h 1 i g e P f 1 a u m e n b 1 a t t 1 a u s sowie die S c h w a r z e 
S a u e r k i r s c h e n b 1 a t t 1 a u s , ortlich auch die B 1 u t 1 a u s , fiihrten an 
Obstgeholzen in Baumschulen und Garten haufiger zu grofleren Schaden. 

Bemerkenswert war im August das Auftreten von W e s  p e n  in Obstgarten, die 
gemeinsam mit S c  h o  r f - und O b s t m a d e  n befall Eintrittspforten fur die 
Monilia-F r u c htf a u l e  Schufen. Gelegentlich bewirkte der P f l a u m e n 
w i c k  1 e r  fuhlbare Ertragsverluste. 

Birnen zeigten mehrfach Befall <lurch die B i r  n b 1 a t  t g a 11 m il c k  e. 
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Auf Kohlanbauflachen in der Feldmark von Karolinenhohe verursachte die 
K o h  1 e u 1 e betrachtliche Schaden. AuBerdem entstanden dort Ausfalle an 

Mohren durch FraB von E r d r a u  p e n. 

Radieschen und Kohl (vornehmlich Blumenkohl) litten unter der K 1 e i n  e n  
K o h  If 1 i e g e ,  wo geeignete GegenmaBnahmen unterblieben waren. An Radies
chen (Rieselfelder in Karolinenhohe) trat auch der G e  f 1 e c k  t e K o h  1 t r i e b -
r ii B 1 e r  (Ceuthorrhynchus quadridens) auf. 

Schnittlauchanbauflachen in den nordlichen und siidlichen Bezirken Berlins 
wiesen star ken Befall durch die Z w i e b e  1 f 1 i e g e auf, wobei es ortlich sogar 
zu Totalschaden kam. Der genannte Schadling verursachte weiterhin an Speise
zwiebeln, die nicht behandelt worden waren, erhebliche Ernteverluste. 

Gartenbesitzer meldeten wiederholt Vorkommen von M o h r e  n f 1 i e g en und 
W u r z  e 11 a u  s e n  an Wurzelpetersilie. 

Wahrend des Berichtsjahres fielen zahlreiche Ulmen dem U 1 m e n  s t e r  b e  n 
(Ophiostoma ulmi) zum Opfer. 

Im Bezirk Kreuzberg drangen in zwei Fallen Raupen des G o  1 d a f t e r s  von auf 
Hofen stehenden Baumen (Eichen) aus in Wohnungen ein und wurden dort lastig. 

Der K i e f e r  n k n  o s p e n  t r i e b w i c k  1 e r  (Rhyacionia buoliana) trat in 
Garten mehrfach als Schadling an Zierkiefern auf. Eine Reihe von Vorlagen im 
Pflanzenschutzamt Berlin betraf den Befall durch W o 11 a u  s e an Larchen und 

Pinus-Arten. 

Von den nichtparasitar bedingten Schaden sind die folgenden nennenswert: 

Im Berliner Stadtgebiet wurden verbreitet W i n t e r  t r o c k  e n  s c h a d  e n  an 
Koniferen, wie Taxus baccata und Thuja occidentalis, an Rhododendron-Hybriden 
sowie Ligustrum ovalifolium beobachtet. 

Durch die anhaltende Sommertrockenheit und Hitze litten besonders verschiedene 
Arten laubabwerfender Ziergeholze, Rhododendron-Hybriden auf ungilnstigen 
Standorten, zahlreiche StraBen- und Alleebaume, nichtberegnete Rasenflachen in 
offentlichen Grilnanlagen sowie Obstgeholze, z. B. Birnen einiger Sorten. Zier
koniferen auf Gartengrundstiicken wiesen ebenfalls haufiger Schaden auf. 

Gemiisekulturen auf unberegneten Flachen wurden auch stark in Mitleidenschaft 
gezogen. 

Als Folge der bedeutenden Niederschlage Ende August rissen vielfach die Friichte 
von Freilandtomaten auf. Die gleiche Erscheinung zeigte sich oft an Zwetschen. 

In Winterungsbestanden, hauptsachlich Roggen, war verbreitet W i n d  h a  1 m 

anzutreffen. 

2. Organisation und Personalverhaltnisse

Gegeniiber dem Vorjahre ergaben sich keine Veranderungen. Der P ers o n  a l
b e s t  a n d  zeigte am 31. Dezember 1969 nachstehendes Bild:

davon beamtet 

Wissenschaftlicher 
Dienst 

4 

2 

Technischer 
Dienst 

11 

Verwaltungs
dienst 

2 
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Innerhalb des wissenschaftlichen Dienstes sind die A r b  e i t s  g e b i  e t  e 
folgenderma.Ben verteilt: 

Dr. Hans-Peter P l a t e 

Dr. Friedrich Ri e c k e  

Dr. Matthias H a g i n  

Helmut B r a  u n m i l l e r  

Leitung des Pflanzenschutzamtes, der Amtlichen 
Pflanzenbeschau und der Saatgut-Untersuchungs
stelle; allgemeiner Pflanzenschutz; Warndienst; 
Amtliche Mittelprilfung; Pflanzenschutz im Obst
bau; Vorratsschutz in Zusammenarbeit mit dem 
Staatl. gepr. Landwirt Horst Wir t h g e n  

Forstschutz; Vogelschutz und Schadvogelbekamp
fung; Bestandsregelung bei verwilderten Haus
tauben; Holz- und Bautenschutz 
Pflanzenschutz im Gemilsebau und in der Land
wirtschaft 

Pflanzenschutz im Zierpflanzenbau. 

3. Ausbildung von Fachkrafien fur den Pflanzenschutz
An der Staatlichen Ingenieur-Akademie .fur Gartenbau Berlin-Dahlem wurden 
die Pflanzenschutz v o r 1 e s u n g  e n  in den Abteilungen Landespfl.ege (Garten 
und Landschaft) sowie Zierpflanzen-, Obst- und Gemilsebau von Dr. H.-P. P 1 a t e
gehalten. Auf3erdem unterrichtete er an der Staatlichen Gartenbauschule Berlin 
im Rahmen der Tageslehrgange zur Vorbereitung der Gartnermeisterprilfung. 

4. Tagungen und Besuche
a) Tagungen

Dr. H.-P. P 1 a t e  nahm im Berichtsjahre an folgenden Tagungen, Sitzungen und 
Arbeitsbesprechungen teil: 
5. und 6. Februar 1969: 33. Arbeitssitzung des Deutschen Pflanzenschutzdienstes in
Berlin-Dahlem;
21. bis 27. September 1969: Vortragstagung der Deutschen E;ntomologischen Gesellschaft
und der Deutschen Gesellschaft filr angewandte Entomologie in Hamburg;
1. Oktober 1969: Arbeitstagung ,,Bisambekampfung" in Bonn -Bad Godesberg, gemein
sam mit dem Bisamoberjager P. C 1 a u  s ;
9. und 10. Oktober 1969: 34. Arbeitssitzung des Deutschen Pflanzenschutzdienstes in
Milnster/Westf.;
25. und 26. November 1969: Fachbesprechung mit den Landerreferenten filr Pflanzen
schutz im Bundesministerium filr Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn.
Dr. M. H a g i n  wurde zur ,,Besprechung aktueller Fragen der Nematoden
forschung" vom 25. bis 27. Februar 1969 nach Milnster/Westf. entsandt. 
H. B r a u n  m i  11 e r  war in der Zeit vom 3. bis 21. Februar 1969 als Hospitant
am Staatsinstitut fur angewandte Botanik der Freien und Hansestadt Hamburg,
Abt. Saatgutprilfung.

b) Besuche
Am 11. Dezember 1969 besichtigten die Studenten der Fachabteiiung Zierpflanzen-, 
Obst- und Gemilsebau an der Staatlichen Ingenieur-Akademie fur Gartenbau 

28 
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Berlin-Dahlem den Groflmarkt fiir Obst und Gemiise. Bei dieser Gelegenheit fand 
in den Dienstraumen der Einlaflstelle fiir die Pflanzenbeschau ein Kolloquium 
iiber einfuhrverhindernde Krankheiten und Schadlinge statt. 

5. Melde- und Warndienst
Aufbau und Durchfiihrung des Warndienstes entsprachen den Vorjahren.

6. t'.jffentliche Aufklarung
Innerhalb von Winter- und Sommerfachberatung des Zentralverbandes der
Kleingartner, Siedler und Eigenheimbesitzer e. V. wurden vom Leiter des
Pflanzenschutzamtes 22 V o  r t  r a g e gehalten. Auflerdem sprach Dr. P 1 a t e  bei
folgenden Veranstaltungen:

Vereinigung Gartenbauschule Berlin e. V. (3. Fortbildungslehrgang fiir Fiihrungs
krafte des Berliner Gartenbaues), 28. Februar 1969: ,,Die Bedeutung der Virus
krankheiten fur den Gartenbau (Diagnose, Vorbeugungsmaflnahmen, Vektoren
bekampfung)";

Institut fiir Wasser-, Boden- und Lufthygiene des Bundesgesundheitsamtes, 142.
Ausspracheabend am 28. Mai 1969: ,,Interessantes aus dem Berliner Pflanzen
schutz 1967/68".

Zur Aufklarung von Eigenheimbesitzern, Kleingartnern und Siedlern erschienen
1969 nachstehende A r t  i k e 1 von Dr. H.-P. P 1 a t e  in der Zeitschrift ,,Der
Kleingartner und Siedler":
,,Stecklenberger Krankheit gefahrdet Sauerkirschen."
,,Schorferkrankungen an Kernobst."
,,Hinweise zur Bekampfung des Grauschimmels an Erdbeeren."
,,Die Obstmadenbekampfung steht bevor!"
,,Johannis- und Stachelbeeren aus pflanzenschutzlicher Sicht."
,,Kaferlarven und Schmetterlingsraupen im Holz unserer Obstbaume."

Dr. M. H a g i n  berichtete in derselben Zeitschrift iiber ,,Schadliche Fliegenarten
einiger Gemiisekulturen".

7. Auskunft und Beratung
Gegeniiber dem im J ahresbericht 1967 dargestellten Verfahren ist keine Anderung 
eingetreten. 

8. Oberwachungsaufgaben nach dem Pflanzenschutzgesetz
und sonstigen Rechtsvorschriften

a) Kartoffelkafer

Auf den Kartoffelanbauflachen war nur ein mittlerer Befall zu beobachten. Die 
ersten Friihjahrskafer zeigten sich Ende Mai, Larven Ende Juni/Anfang Juli. 
Durch rechtzeitigen Einsatz von Spritzmitteln wahrend des Larvenstadiums der 
ersten Generation eriibrigten sich weitere Maflnahmen. 

Die Mittel zur Bekampfung des Kartoffelkafers stellte auch 1969 das Land Berlin 
den landwirtschaftlichen Betrieben zur Verfiigung. 
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b) Viruskrankheiten der Obstgeholze

Wahrend der Vegetationszeit wurden 4 Baumschulbetriebe, die Obstbaume an
ziehen, auf sichtbare Virosen kontrolliert. Es handelte sich um folgenden Bestand: 

4769 Apfel 

3742 Birnen 

5406 SilB- und Sauerkirschen 

50 Aprikosen 

125 Pfirsiche 

1824 Pflaumen und Zwetschen. 

Die Zahl der erfaf3ten Obstbaumunterlagen betrug 10 400. 

Feststellungen iiber A d e r  n v e r g  i 1 b u n g und Ro t f l e c k  i g k e i t  an Birnen 
werden nicht beriicksichtigt, weil bei Vorkommen einschlagiger Krankheits
merkmale die betroffenen Geholze nicht abgeknickt wurden. Sonstige Virus
symptome waren nicht zu verzeichnen. 

c) San-Jose-Schildlaus

Auch 1969 blieb die Untersuchung der Berliner Baumschulen im Hinblick auf 
San-Jose-Schildlaus ohne Befund. 

d) Uberwachung von Gartenbaubetrieben

Im Zusammenhang mit der V-berwachung der Berliner Zierpflanzenbaubetriebe 
sind die nachstehenden Falle bearbeitet worden: 

Schaden durch S t o  c k  - oder S t e n  g e 1 a 1 c h e n  traten an Hortensien der 
Sorte ,Bodensee' einer Zehlendorfer Gartnerei auf. Die Ro t e  G e  w a c h s -
h a  u s  s p i n  n m  i 1 b e  (Brevipalpus obovatus) hatte in demselben Betrieb 
A p he land ra-J ungpflanzen befallen. 

Ein Bestand von Primula malacoides ,Schneewittchen' eines Dahlemer Instituts 
zeigte starken Besatz mit der G e m  e i n  e n  oder B o h n e n  s p i n  n m  i 1 b e. 

Dizygotheca elegantissima wies in erheblichem MaBe Saugschaden von B 1 a s  e n  -
f ii B e n  auf (Gartenbaubetrieb in Lichterfelde). 

An den Bliitenknospen von Chrysanthemen unter Glas waren mehrfach betracht
liche FraBschaden durch E u 1 e n  r a u  p e n  entstanden. 

Die Kultur von Anthurium scherzerianum einer Zehlendorfer Gartnerei litt unter 
der P y  t h i  u m  - W u r z  e 1 f a  u 1 e (Pythium splendens), wahrend sie in einem 
Mariendorfer Betrieb von der S e p t o r i a - B 1 a t t f 1 e c k e n  k r a n k h e i t 
(Septoria anthurii) befallen war und auBerdem nichtparasitare ,,B 1 a t  t 
p o c k e n" zeigte. 

Bei Chrysanthemen der Sorte ,Luyona' eines Britzer Betriebes wurde das 
,,Q u e r  p 1 a t  z e n  d e  r S t e n g e l" festgestellt. Es waren ungefahr 15 O/o des 
Bestandes von dieser nichtparasitaren Erkrankung betroffen. Innerhalb der 
Sorten ,Festival' und ,Mefo' kam es vereinzelt zu Schaden durch Erwi n i a 
c h r y s a n t h e m  i (Zehlendorf). Einige Gartnereien klagten iiber starkeren 
M e  h 1 t a u  befall an Gewachshauschrysanthemen. Der W e i B e C h r y s a n  -
t h e m  e n  r o s t (Puccinia horiana) fiihrte in einem Marienfelder Betrieb zu 
starken Ausfallen bei Freilandchrysanthemen. AuBerdem wurde diese Pilz
krankheit an Topfchrysanthemen festgestellt (Kladow). 

28* 
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An Cyclamen entstanden Schaden durch K n  o 11 e n  n a Bf a u  1 e und Wu r z  e 1-
b r a u  n e (Thielaviopsis basicola). 

Euphorbia fulgens (Dahlem) und E. pulcherrima (Staaken) litten unter der durch 
den Pilz Thielaviopsis basicola hervorgerufenen Wur z e 1 f a u  1 e. 
In zahlreichen Gartenbaubetrieben sowie in Privatgarten traten erhebliche Ver
luste an Gladiolen durch eine W u r z  e 1 f a u  1 e ein, als deren Erreger Fusarium 

oxysporum f. gladioli nachgewiesen werden konnte. Es waren aber auch, 
besonders an Gladiolus nanus, Symptome zu finden, deren Atiologie zwar noch 
nicht endgtiltig geklart ist, bei denen aber V i r u s  verdacht besteht (aster yellows 

virus= ,,grassy top"). Einen Hinweis auf ,,Untersuchungen tiber die Atiologie 
einer Wurzelfaule an Iris x hollandica" brachte der Jahresbericht 1968 der Bio
logischen Bundesanstalt, S. A 46 bis A 47. Im Berichtsjahre kam es erneut zu 
betrachtlichen Schaden durch Fusarium oxysporum in Form einer Wu r z  e 1-
f a u  1 e an Iris x hollandica, Sorte ,Prof. Blaauw', die in der Zeit von Ende Mai 
bis Mitte Juli gepflanzt warden waren. Meldungen aus zwei Mariendorfer 
Gartnereien bezogen sich auf die P e n i c i l l i u m - Z w i e b e 1 f a u 1 e (Peni
cillium corymbiferum) an Iris x hollandica unter Glas (Sorten ,Wedgewood' und 
,Wedgewood Ideal'). 
Knollenbegonien eines Kladower Betriebes wiesen starke Schaden durch die 
Wu r z  e 1 b r a  u n e (Thielaviopsis basicola) auf. 
Fusarium oxysporum wurde an Knollen von gelbem Krokus einer Britzer 
Gartnerei festgestellt. Hinzu kam ein erheblicher Besatz mit Wu r z e 1 m i  1 b e n  
(Rhizoglyphus echinopus). 

Zonalpelargonien der Sorten ,Erfolg', ,Hannchen Andert' und ,Rubin' sind durch 
die B a k  t e r  i e 11 e S t e n  g e 1 f a  u 1 e (Xanthomonas pelargonii) in Mitleiden
schaft gezogen warden. Es handelte sich z. T. um bedeutende Ausfalle (Ltibars, 
Mariendorf, Marienfelde, Spandau). Der P e 1 a r g o  n i e n  r o s t (Puccinia 

pelargonii-zonalis) hatte Zonalpelargonien der Sorten ,Amanda', ,Hannchen 
Andert', ,Irene', ,Karin', ,Minne' und ,Rubin' befallen (Gartenbaubetriebe in Britz 
und Gatow). 
Von den nichtparasitaren Erkrankungen der Tulpe verdient das Auftreten des 
,,Ho 11 is c h e n  F e u e r  s" an Coronado-Tulpen zweier Sorten Erwahnung 
(Lu bars). 

e) Bisambekampfung

Das Ergebnis in Berlin (West) betrug im Berichtsjahre 830 (1968: 1026) Bisame, 
wobei sich die Fange wie folgt auf die Bezirke verteilen: 

Reinickendorf 
Spandau 
Zehlendorf 

243 (291) 
312 (338) 
275 (397). 

Nach Fanggebieten aufgegliedert ergibt sich nachstehendes Bild: 

a) Stromgebiet und
offene Gewasser:

524 

b) Kanale und
Graben:

174 

c) abgeschlossene
Gewasser:

132 
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Unverandert liegen d'ie Schwerpunkte der Bisambekampfung in den Berliner 
Randgebieten, den Wasserwerken Jungfernheide und Tiefwerder sowie an den 
Schiffahrtsschleusen und am Tel tow kanal. 

Anlafllich eines Vortrages des Leiters des Pflanzenschutzamtes am 28. Mai 1969 im 
Horsaal des lnstituts fur Wasser-, Boden- und Lufthygiene des Bundesgesund
heitsamtes pber ,,lnteressantes aus dem Berliner Pflanzenschutz 1967/68" wurde 
an Hand von Farbdias ilber den Bisamfang und die Befallsschwerpunkte inner
halb von Berlin (West) berichtet. 

In Bonn-Bad Godesberg fand am 1. Oktober 1969 eine Arbeitsbesprechung ilber 
,,Bisambekiimpfung" statt. Der Leiter des Pflanzenschutzarntes und der Bisam
oberjager nahmen daran teil. Letzterer schilderte hierbei eine von zwei hiesigen 
Bisamjagern verbesserte Abzugsvorrichtung an der Roithschen Greiffalle, die den 
Fang anderer Tiere weitgehend ausschlieBt. Das Fanggerat kann trotzdem als 
Uber- und Unterwasserfalle verwendet werden (Abb. 31). AuBerdem zeigte der 
Bisamoberjager zahlreiche Aufnahmen, u. a. von starken Bisamschaden an den 
Uferboschungen des Teltowkanals (Abb. 32 und 33). 

Abb. 31. Roithsche Greiffalle mit der von den Bisamjagern H. Do r n b u sch und 
H. Eick verbesserten Abzugsvorrichtung.
(Bild: P. Claus, Pflanzenschutzamt Berlin.)

Der Bisambekampfungsdienst nahm eine erneute Schwanenzahlung an den 
hiesigen Gewassern vor, nachdem die letzte Registrierung 1965 stattgefunden 
hatte. Die Unterlagen werden benotigt, um zu ermitteln, ob und in welcher 
GroBenordnung eine Reduzierung des Bestandes an H o  c k  e r  s c h w a n  e n
erfolgen muB. Diese MaBnahme steht in Verbindung mit dem Berliner ,,Gesetz 
zum Schutze des Rohrichtbestandes (Rohrichtschutzgesetz) vom 27. November 
1969". 
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Abb. 32. Durch Wi.ihltatigkeit des Bisams entstandeneEinbrliche an einer Kanalboschung. 

(Bild: P. Claus, Pflanzenschutzamt Berli:n.) 

Abb. 33. Eingesunkene Steinplatten einer Uferbefestigung, verursacht durch das 

Eindringen des Bisams. 

(Bild: P. Claus, Pflanzenschutzamt Berlin.) 
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f) Vorratsschutz

Die Aufgaben im Vorratsschutz sind in Berlin (West) vielseitig. Der zustandige 
Sachbearbeiter ilberwacht laufend die vom Land Berlin bzw. in seinem Auftrage 
eingelagerten und durch Vorratsschadlinge gefahrdeten Gilter. Es handelt sich 
hierbei um zahlreiche Nahrungsmittelvorratslager, mehrere GroBlager mit 
Textil- und Ledervorraten sowie Rohtabak- und Zigarrenlager. 

Alle Nahrungsmittellager wurden im Berichtsjahre in der Regel zweimal, im 
Bedarfsfalle auch mehrmals ilberprilft. Das Pflanzenschutzamt berichtete der zu
standigen Abteilung beim Senator filr Wirtschaft ilber die Ergebnisse der Lager
ilberwachung in halbjahrigem Abstand. Aufierdem erfolgte bei festgestelltem 
Befall jeweils eine sofortige Mitteilung unter gleichzeitiger Empfehlung der 
erforderlichen Mafinahrnen (z. B. Durchgasung, Raumvernebelung, Sortierung, 
Umlagerung) und Beachtung der am 1. Januar 1968 in Kraft getretenen ,,Ver
ordnung ilber Pflanzenschutz-, Schadlingsbekampfungs- und Vorratsschutzmittel 
in oder auf Lebensmitteln pflanzlicher Herkunft (Hochstmengen-VO - Pflanzen
schutz) vom 30. November 1966". Im Hinblick auf die zitierte Verordnung sind 
nach einer Vereinbarung vom 13. Juni 1969 die durch Vorratsschadlinge besonders 
gefahrdeten Trockenobstlager in der Zeit von Juni bis Oktober monatlich gemein
sam mit einem Vertreter der Einlagerungsfirma sorgfaltig kontrolliert worden. 

Nachstehende Vorratsschadlinge wurden festgestellt: 

He u- o der K a k a omot t e  (Ephestia elutella) an Rohkaffee, Rohkakao, Hi.ilsen
fri.ichten, Reis und Trockenobst, 

K or nmo t t e  (Nemapogon granellus [Tinea granella]), lokales Auftreten an Hi.ilsen
fri.ichten durch Einflug aus einem benachbarten Getreidelager, 

Same nmotte  (Hoffmannophila pseudospretella) an Reis und Linsen, 

R o s i n e n motte  (Ephestia calidella) und 

Do rr obstmotte  (Plodia interpunctella) an neueingelagerten Iranischen Sultaninen, 

Bro t k a f e r  (Stegobium paniceum) an Trockenkartoffeln und Linsen, 

Saf t- o der Back obs t kaf er (Carpophilus spec.), ortlich an Kalifornischen 
Trockenpflaumen. 

Die Uberwachung der Gro13lager mit Textil- und Ledervorraten sowie Schuh
waren wurde in vier Begehungen vorgenommen. Zudem mufite ein Textillager 
ab Juni unter standiger Beobachtung gehalten werden, weil im Obergeschofi 
plotzlich ein sehr starker Befall mit S p e c k k  a fe r larven auftrat, hervorgerufen 
<lurch am Gebaude befindliche Nistplatze verwilderter Haustauben. Geeignete 
Mafinahmen wie Abrifi einer Zwischendecke, Entfernung der Taubenbrutstatten 
und eine Sprilhbehandlung mit Insektiziden beseitigten den Gefahrenherd. 

Im November und Dezember wurden gemeinsam mit Beauftragten der zu
standigen Senatsabteilung Textilpackungen geoffnet und der Inhalt auf 
Schadlingsbefall untersucht. Am Jahresende erhielt der Senator filr Wirtschaft 
einen schriftlichen Bericht. 

Eine wie in den Vorjahren vom Pflanzenschutzamt empfohlene viermalige 
Raumvernebelung samtlicher Textillager im Microjetverfahren war erfolgreich. 
Es konnte festgestellt werden, dafi sich in den Lagerraumen die Entwicklungs-
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moglichkeiten fiir Textilschiidlinge weitgehend ausschalten lie.Ben. Somit er
iibrigten sich zusiitzliche Durchgasungen, was zu erheblichen Kosteneinsparungen 
fi,ihrte. 

Wiederholt wurden die Rohtabak- und Zigarrenvorratslager iiberpriift, ein 
schriftlicher Bericht erfolgte an die zustiindige Senatsabteilung. 

Die Tiitigkeit der vorratsschutzlichen Beratung erstreckte sich auch auf den haus
wirtschaftlichen Vorratsschutz, au£ private Nahrungsmittelbetriebe sowie nach 
Anforderung auf Kontrollen von Lagerbestiinden gewerblicher Gro.Bunternehmen 
der Lebensmittelbranche. 

Am 6. Januar 1969 wurde au£ einer Veranstaltung des Zentralverbandes der 
Kleingiirtner, Siedler und Eigenheimbesitzer e. V. in Berlin-Rudow ein Vortrag 
iiber das Thema ,,Vorratsschadlinge im Haushalt" mit Demonstrationen gehalten. 

Auf Einladung des Instituts fiir Wasser-, Boden- und Lufthygiene des Bundes
gesundheitsamtes sprach der Sachbearbeiter fiir Vorratsschutz am 1. Oktober 1969 
iiber ,,Vorratsschadlinge in der Gro.Blagerhaltung" vor Vertretern des Bundes
gesundheitsamtes, der Biologischen Bundesanstalt, der Senatsverwaltung fiir 
Wirtschaft und Firmenangehorigen der gewerblichen Schadlingsbekampfung 
sowie der Berliner Gro.Blagerhaltung. 

9. Amtliche Pflanzenbeschau

a) Einfuhr

Mit einem Gesamtgewicht von 42 141 917 kg hat sich die Einfuhr an den Berliner 
Einla.Bstellen hauptsachlich durch die Abfertigung von Gemiise, Obst und 
Kartoffeln aus Landern Ost- und Siidosteuropas gegeniiber 1968 nahezu um das 
Zehnfache erhoht. Auch die Zahl der Sendungen lag mit 5866 iiber der van 1968. 

Unter den 31 Zuriickweisungen mit einem Gesamtgewicht van 51 570 kg befanden 
sich 2 Sendungen mit Nelkenschnittblumen, die vom S ii d a fr i k a n  i s  c h e n
N e  1 k e n  w i c k  1 e r  (Epichoristodes acerbella) befallen waren. Von diesen kam 
die eine im Januar aus der Siidafrikanischen Republik (200 kg), wahrend die 
andere (230 kg) aus Italien stammte und im Juni zuriickgewiesen wurde. Letztere 
Angabe erganzt den Hinweis van E. J. T r 6 g e r  im Nachrichtenbl. Deutsch. 
Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 21. 1969, 171-172. 

In 2 Obstsendungen aus Bulgarien bzw. Rumanien (zusammen 22,2 t) wurde die 
P f i r s  i c h m  o t t e (Anarsia lineatella) gefunden. 

b) Ausfuhr

Fiir die Ausfuhr ins Ausland sind 612 Zeugnisse (Gesamtgewicht der Sendungen 
248 172 kg) ausgestellt worden, davon entfielen 559 au£ Verpackungsmaterial van 
Exportgiitern nach Australien. 

Innerhalb des Interzonenverkehrs mu.Bten 345 Zertifikate (Gesamtgewicht der 
Sendungen 2 050 471 kg) ausgefertigt werden. 
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10. Amtliche Prufung von Pflanzenschutzmitteln

Das Pflanzenschutzamt Berlin war an folgenden Prilfungen beteiligt:

Zulassungsprilfung Orientierende Prilfung 
PM* VM** PM VM 

Pilzkrankhe i t e n  

Botrytis an Zierpflanzen 3 3 

Echter M ehltau der Ro se 3 2 2 2 

Unkra u t bekampf ung  

Zierrasen (einschl. Moo se) 15 5 

Wege und Platze mit Baumbewuchs 3 

Ti e r i s che S chad l i n g e  

Schnecken 3 2 

Spinnmilben im Obstbau 1 1 3 1 

Saugende Insekten an Zierpflanzen 8 5 4 1 

Winterspritzmittel (Obstbau) 2 2 

Obstmade 1 1 3 1 

Kohlfliege an Kohl 4 2 

Kohlfliege an R adies 1 1 2 

Zwiebelfliege 2 1 

Insgesamt 37 22 23 9 

* PM= Prilfmittel
** VM = Vergleichsmittel

11. Reihenuntersuchungen

a) Kartoifelnematode

Fur den Kartoffelanbau vorgesehene landwirtschaftliche Nutzflachen wurden im 
Berichtsjahre auf Zystenbesatz untersucht. Von den Ergebnissen wurde die 
Beratungsstelle fur Gartenbau und Landwirtschaft in Kenntnis gesetzt. 

b) Tatigkeiten des chemischen Laboratoriums

Das chemische Laboratorium ilberprilfte 79 Bodenproben in mehr als 500 Einzel
analysen, um so bei der Aufklarung von n i c h t p a r a s i t a r e n S c h a d e n 
behilflich zu sein. Ungefahr 50 °/o der vorgenommenen Bodenuntersuchungen 
betrafen Proben aus Zierpflanzenbaubetrieben und bezogen sich auf folgende 
Kulturen: Adiantum, Anthurien, Azaleen, Begonien, Chrysanthemen, Cyclamen, 
Eriken, Euphorbia pulcherrima, Gerbera. 

Im Auftrage des Senators fur Wirtschaft stellte das Laboratorium den Feuchtig
keitsgehalt von zur Einlagerung bestimmten Nahrungsmittelvorraten £est. Die 
Zahl der untersuchten Proben betrug 576. 
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c) Saatgutuntersuchungsstelle

Die dem Pflanzenschutzamt angeschlossene Saatgutuntersuchungsstelle iiber
priifte Proben aus der Saatgutverkehrskontrolle und der Saatgutbevorratung des 
Landes Berlin auf Reinheit und Keimfahigkeit. Entsprechende Arbeiten wurden 
fur den SamengroBhandel ausgefuhrt. 

12. Aus der Arbeit der Dienststelle fur Forstschutz
und forstliches Saatgutwesen beim Pflanzenschutzamt Berlin
wahrend des Jahres 1969

Von der Dienststelle for Forstschutz und forstliches Saatgutwesen wurden vor 
allem folgende Arbeiten durchgefuhrt: 

A. Forstschutz

(1) F o r s  t l  i c  h e r  M e l d e d  i e n  s t

Die -0-berwachung des Gesundheitszustandes der Berliner Walder mit Hilfe der 
seit 1954 regelmii.Big von den 13 Revierforstereien erstellten Forstschutz
meldungen wurde fortgesetzt. Die Auswertung dieser Meldungen ergab, daB 
folgende forstlich bedeutsame Schii.den und Schaderreger hii.ufiger als in den 
Jahren zuvor aufgetreten sind: D ii r r e  s c h a d e n  in Laubholzkulturen, V e r  -
d a m  m u  n g der Pflanzen durch starken Graswuchs (insbesondere durch das 
S a n d  r o h  r ,  Calamagrostis epigeios), Abtotung der Nadeln und Triebe an 
jungen Kiefern durch den K i e f e r  n r i t  z e n  s c h o  r f (Lophodermium pinastri) 

sowie V e r b  i B junger Laub- und Nadelhi:ilzer durch Kaninchen. Infolge des 
lang anhaltenden Winters 1968/69 wurden vor allem die Stii.mme jiingerer Rot
buchen - je nach Hi:ihe der Schneelage - bis 1 m iiber dem Erdboden rundum 
weiBgenagt. 

(2) A m t 1 i c h e P r ii f u n g v o n F o r s t s c h u t z m i t t e 1 n

Fur den im Herbst 1969 in Bad Kreuznach vom Kuratorium fur Waldarbeit und 
Forsttechnik, Arbeitsring Chemische Unkrautbekii.mpfung, geplanten Erfahrungs
austausch war vom Pflanzenschutzamt ein Vortrag iiber die Mi:iglichkeiten zur 
Behebung der ,,Bodenmiidigkeit" in Forstpflanzgarten angemeldet warden. Zur 
Erlangung entsprechenden Unterlagenmaterials wurde der im Spii.therbst 1968 
zur Abti:itung von Bodennematoden mit Di-Trapex und Di-Trapex CP in einer 
Aufwandmenge von je 25 und 50 cm3/m2 angelegte Versuch mit der Aussaat von 
Kiefernsamen unterschiedlichen Alters fortgefuhrt. Durch die Verwendung ver
schieden alten Saatgutes sollte gleichzeitig auch die Frage beantwortet werden, 
ob Saatgut mit herabgesetzter Keimenergie Di-Trapex gegeniiber empfindlicher 
reagiert als solches mit normaler Keimenergie. 

Die Auswertung des Versuches im Herbst 1969 fuhrte zu recht positiven 
Ergebnissen sowohl in wissenschaftlicher als auch in wirtschaftlicher Hinsicht. 
Diese wurden von uns in dem Vortrag ,,Erfolge bei der Forstpflanzenanzucht 
durch chemische Bodenentseuchung" anlii.Blich des Erfahrungsaustausches des 
Arbeitsringes Chemische Unkrautbekii.mpfung in Bad Kreuznach vom 13. bis 14. 
November 1969 eingehend dargelegt. 

Infolge der giinstigen Wuchsbedingungen auf den entseuchten Parzellen hatten 
zahlreiche einjii.hrige Kiefernsii.mlinge bereits Seitentriebe ausgebildet. Um eine 
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Vorstellung davon zu erhalten, ob einjii.hrige Kiefernsii.mlinge mit Seitentrieben 
eine derartig hohe Wuchsenergie besitzen, daB sie sich im spii.teren Kampf gegen 
Unkrii.uter und Ungrii.ser den Sii.mlingen o h  n e Seitentriebe gegeniiber als iiber
legen erweisen, ist vorgesehen, im Friihjahr 1970 die Kiefernsamlinge nach den 
zuvor genannten Merkmalen zu sortieren und anschlieBend getrennt in die 
Freikultur auszupflanzen. 

(3) W i r t s c h a f t 1 i c h e r V o g e 1 s c h u t z

Die Kontrolle und Reinigung der 4669 Vogelnistkasten in den Berliner Forsten 
ergab, daB auch diesmal wieder ein erfreulich hoher Brutbesatz, namlich 88 °/o, 
vorhanden war. Hieran waren folgende Singvogel beteiligt: K o h  1- und B 1 a u  -
m e  i s  en mit 55 0/o, T r a u  e r f  1 i e g e n  s c h n a p p e r  mit 25 0/o, K 1 e i b e  r 
mit 3 0/o und S t are mit 1 0/o. Der Anteil der F e  1 d s p e r  1 i n  g e betrug 16'0/o. 
Er ist gegeniiber 1968 um 4 °/o zuriickgegangen. Seit 1962, als die Sperlingsbruten 
noch 27 °/o ausmachten, wurde eine standige Abnahme dieser Vogelart in den 
Nistkasten festgestellt. Interessant erscheint, daB diese riicklaufige Entwicklung 
der Sperlingspopulation weder <lurch regelmaBige Vernichtung der Bruten noch 
durch Verengung der Einfluglocher oder durch ahnliche MaBnahmen gewaltsam 
herbeigefiihrt worden ist. 

Nach unseren Beobachtungen fiittert der F e  1 d s p e r  1 i n  g seine Jungen auch 
mit den Raupen des E i c h e  n w i c k 1 e r  s und der F r o s t s  p a n  n e r. Da diese 
,,niitzliche" Sperlingsart im Berliner Raum vom Stadtrand aus offenbar immer 
tiefer in das Innere des Waldes vordringt, wird man ihr innerhalb des wirtschaft
lichen Vogelschutzes kiinftig einen festen Platz zuweisen miissen. Sie diirfte damit 
gleichzeitig die im Wald vorhandene Populationslilcke zumindest teilweise wieder 
ausfiillen, die dadurch entstanden ist, daB A m  s e 1 , R i n g  e 1 t a u  b e , S a a t  -
k r a h e und - in den letzten J ahren vermehrt - auch S t o c k e n t e sich 
immer mehr vom Walde her in die Stadt hineinziehen. 

Um den Singvogelbestand nicht nur in Berlins Waldern, sondern auch in den 
innerstadtischen Griinanlagen zu heben, haben wir angeregt, in jedem der 
12 Gartenbauamter einen standigen Trupp von 2 interessierten Arbeitern auf
zustellen und diesem Trupp die gesamte Vogelschutzarbeit, wie Anbringen neuer 
Nistgelegenheiten, jahrliche Reinigung der Kasten und Brutenkontrolle, Schnei
den von Nistquirlen, Einrichtung von Futterplatzen, Schadvogelbekampfung usw., 
zu iibertragen. Die Ergebnisse der Nistkastenkontrollen sollen fortlaufend in ein 
Kontrollbuch eingetragen werden, das zur Zusammenstellung und Auswertung 
der Ergebnisse dem Pflanzenschutzamt regelmaBig einzureichen ist. Dariiber 
hinaus wird unsere Dienststelle die Gartenbauamter in allen einschlagigen Fragen 
laufend beraten. 

Um den Bestand der Singvogel vor der Uberhandnahme der E 1 s t e r n  und 
N e  b e  1 k r a h  e n  zu schiitzen, wurden deren Eigelege wie in den Vorjahren 
<lurch Anstechen mit einer Nadel unfruchtbar gemacht. Da uns diesmal nur ein 
einziger Baumkletterer zur Verfiigung stand, war die Zahl der unschadlich 
gemachten Gelege geringer als 1968. Der AbschuB von Schadvogeln und Raubzeug 
sowie das Frettieren von K a n i n c h e n , vor allem in offentlichen Anlagen, 
wurden fortgesetzt. 
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B. Holzschutz

Auf dem Gebiete des Holzschutzes erstreckte sich die Tatigkeit des Pflanzen
schutzamtes vor allem auf die Gesundheitskontrolle der fur die Herstellung von 
Exportkisten nach Australien verwendeten Holzbretter. Die Zahl der ausgestellten 
Zeugnisse betrug 559 , d. s, 120 Stuck weniger als 1968. Dies durfte darauf zuruck
zufuhren sein, daB erstmalig eine Verwaltungsgebuhr fur jedes ausgestellte 
Gesundheitszeugnis erhoben wurde. Die Beratungstatigkeit erstreckte sich 
hauptsachlich auf das Arbeitsgebiet ,,Abwehr und Bekampfung des H a u s  -
b ock s (Hylotrupes bajulus)". 

C. Bestandsregelung verwilderter Haustauben

Bedingt durch den anhaltend hohen Bestand verwilderter H a u s  t a u  b e n
innerhalb Berlins war die Fortsetzung der Taubenbekampfung sowohl <lurch 
Anwendung von Gift als auch <lurch Einsammeln von Taubeneiern und Jung
tauben erforderlich. So konnten 1969 23 OOO Alttauben vergiftet und 35 OOO 
Taubeneier und Jungtauben eingesammelt werden. 
Vor 1966 wurde die van einer Firma fur Schadlingsbekampfung durchgefuhrte 
Taubenvergiftung auf Grund der Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden bezahlt 
(Zeitlohn). Danach kostete das Vergiften einer Taube 1,72 DM. Diese relativ 
hohen Kosten hat das Pflanzenschutzamt dadurch zu senken versucht, daB es von 
1967 an die Arbeiten nicht mehr im Zeitlohn, sondern auf Grund der Anzahl der 
vergifteten Tauben vergiitete (Stucklohn). Bereits im Verlauf des ersten Jahres 
nach der Umstellung konnten so die Kosten fur eine vergiftete Taube von 
urspriinglich 1 ,72 DM auf 1,57 DM gesenkt werden. Durch weitere Rationali
sierungsmaBnahmen - wie Gestellung eines 2 .  Personenkraftwagens und zweier 
Hilfskrafte durch die mit der Taubenvergiftung beauftragte Firma - wurden 
1969 die Kosten fiir das Toten einer Taube schlieBlich auf 1,28 DM vermindert. 
Dies entspricht einer Einsparung von 26 '0/o gegeniiber der ursprunglich ange
wendeten Zeitlohnmethode. Ein weiterer Vorteil ist, daB die gesamte Arbeit des 
Vergiftens in ihrer Vorbereitung und Durchfuhrung gestrafft und damit sehr viel 
effektiver als fruher zu gestalten war. So konnte van 1967 bis 1969 die Anzahl der 
vergifteten Tauben gegenuber 1966 um 50 bis 70 ()/o erhoht werden. 
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Alphabetisches Verzeichnis der Krankheiten und Schadlinge 

sowie der Ni.itzlinge und einiger Allgemeinbegriffe 

Bearbeitet von Gerhard B o e n  i g k ,  Braunschweig 

Das Register der Krankheits-, Schiidlings- und Niitzlingsnamen ist nach dem Muster der 
Vorjahre (bearbeitet von Dr. J. Krause) angelegt worden. Ein System von Verweisungen 
soll es ermoglichen, alle im Text erwahnten Bezeichnungen moglichst rasch aufzufinden 
und den wissenschaftlichen Namen der Krankheitserreger, Schadlinge und Niitzlinge 
.zuzuordnen. Dadurch wird das Verzeichnis iiber seine Funktion als bloJ3er Seitenweiser 
hinaus zu einem Synonymenregister, das den Inhalt der ,,Jahresberichte" auch dem aus
landischen Leser erschlieJ3en und ihre internationale Benutzung an den Fach
bibliotheken und -instituten auBerhalb der deutschen Sprachgebiete ermoglichen soll. 
Bei weniger bekannten Insektennamen wurden der Ordnungs- und der Familienname 
in abgekiirzter Form beigefiigt. 
Nachdem das Commonwealth Mycological Institute (Kew) eine in Fachkreisen stark 
beachtete und als Richtschnur filr die Behandlung der Virusnomenklatur anerkannte 
Zusammenstellung veroffentlicht hat (Plant virus names, ed. by E. B. M a r t y n. Kew 
1968. 204 pp. [Phytopathological papers. Nr. 9]), wird versucht, auch die in den vor
liegenden Jahresberichten enthaltenen Virusnamen mit dieser Nomenklatur in Einklang 
zu bringen. Soweit es die Form der Berichterstattung erlaubt, sind in dem nachstehen
den Sachregister die zur Identifizierung der einzelnen Viren unentbehrlichen englischen 
Bezeichnungen hinzugefiigt worden. 

Seitenzahlen ohne naheren Zusatz enthalten allgemeine Angaben iiber das Auftreten 
der betreffenden Pflanzenkrankheit oder des Schiidlings. Speziellere Daten sind durch 
:folgende Zusatze gekennzeichnet worden: 

(B) 

(M) 
(Q) 
(R) 
(W) 

Weitere Abkiirzungen: 
allg. 
bes. 
Kr. 
Reg.-Bez. = 
s. 
s. a.
svw.
unbek.
Urs.

Bekampfungs- und UberwachungsmaJ3nahmen, 
bzw. Bekampfungsversuche 
Amtliche Mittelpriifung 
QuarantanemaJ3nahmen (Pflanzenbeschau) 
Rechtsvorschriften (Gesetze und Verordnungen) 
Warndienst (im weiteren Sinne, also einschl. Hinweise). 

allgemein 
besonders 
Kreis 
Regierungsbezirk 
siehe 
siehe auch 
soviel wie (Identitat) 
unbekannt 
Ursache. 
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A 

Ackerdistel (Ackerkratzdistel, Cirsium 
arvense) s. a. Disteln 128, 282 

Ackerfuchsschwanz ( Alopecurus 
myosuroides) 23, 86 (B), 87, 88, 117 (B), 
118 (B), 119 (B), 120 (B), 122 (B), 169, 
170, 171, 172, 191, 193, 250, 277, 278, 
303,304,337,353,370,374,375,420 

Ackerhellerkraut svw. Pfennigkraut 

Ackerhohlzahn s. Hohlzahn 

Ackerminze (Mentha arvensis) 86 (B), 338 

Ackersenf (Sinapis arvensis) 122 (B), 191 

Ackerwinde (Convolvulus arvensis) 23, 
86 (B), 128, 178, 282 

Aderbii.nderung 359 

Adernaufhellung (Adernvergilbung) des 
Birnbaums (pear vein yellows virus) 
190, 224, 233, 298, 335, 359, 362, 421, 435 

Adlerfarn (Pteridium aquilinum) 
196, 198, 286, 304 (B) 

Adoxophyes reticulana 151 

Agrobacterium tumefaciens 49 

Alchen svw. Nematoden 

Alchenkrii.tze (Ditylenchus destructor) 32 

Allium vineale 24 

Alternaria 

A. brassicae an Raps (Rapsschwii.rze) 36

A. porri f. dauci (Miihrenschwarze)
229,362 

A. radicina an Miihren (Schwarzfaule)
36, 134 (B)

A. solani und tenuis an Kartoffel
(Dilrrfleckenkrankheit) 30, 159

A. solani an Tomate 35, 397

A. spec. an Zierpflanzen 49

Amarant (Amaranthus, Fuchsschwanz; 
als Unkraut) 138, 141 (B) 

Ampfer (Rumex) 145 (B), 282 

Ampfer, Krauser 23, 24 (B) 

Ampfer, Stumpfblattriger (Rumex 
obtusifolius) 282 

Amsel (Schwarzdrossel, Turdus merula) 
26,443 

Apfelbaumgespinstmotte (H yponomeuta 
padellus malinellus) 45 

Apfelblattlaus, Grune (Aphidula pomi) 
44,431 

Apfelblattlaus, Mehlige 431 

Apfelblattsauger (Psylla; Frilhjahrs
apfelblattsauger = P. mali; Sommer
apfelblattsauger = P. costalis) 44 

Sachregister 

Apfelbliltenstecher (Anthonomus 
pomorum) 45 

Apfelfaltenlaus 44 

Apfelgraslaus (Rhopalosiphum insertum) 
150 

Apfelknospenstecher 218 

Apfelmehltau (Podosphaera leucotricha) 
41, 123 (B), 159, 179, 203, 204, 218, 229, 
280, 419, 431 

Apfelmosaik (apple mosaic virus) 
187, 224, 232, 298, 335, 359, 362, 393, 421 

Apfelsii.gewespe (Hoplocampa 
testudinea) 46 

Apfelschalenwickler (Fruchtschalen
wickler, Capua [Adoxophyes] 
reticulana) 45, 220, 251, 254, 255, 256, 280 

Apfelschorf s. Schorf der Obstbii.ume 

Apfelwickler s. Obstmade 

Aphelenchoides s. Blattalchen 

Aphis (Doralis) fabae s. Bohnenblattlaus, 
Schwarze A. pomi 151 

Ascochyta 

A. chrysanthemi an Chrysanthemen
(Bliltenkopfkrankheit) 48, 221, 234,
241 (W), 273, 400

A. spec. an Ackerbohne s. Brenn
fleckenkrankheit

A. spec. an Erbsen (FuBkrankheit) 322

Asternwelke 49 

Auflaufgetreide 193 

Auflaufschaden, Auflaufkrankheiten 
bei Gemilse 34, 100, 216 
bei Mais 22, 100 

Augenstecklingsprilfung an Kartoffeln 
110 

Aureobasidium pullulans 131 

Ausfallgetreide 80, 176, 304 

Auswintern, Auswinterungsschaden 
(z. T. durch Schneeschimmel) 18, 352 

Auswuchs(schaden) an Getreide 255, 375 

B 

Bacillus sphaericus 90 

Bacillus thuringiensis 280, 344 

Barenklau (Heracleum sphondylium) 
23, 24 (B), 89, 128 

Bakterienbrand der Obstgehiilze 
(Pseudomonas morsprunorum) 
42, 130, 202, 218, 298 

Bakterienkrebs an Kirschen 42 

Bakterienringfaule 49 



Sachregister 

Bakterienwelke der Tomate 
(Corynebacterium michiganense) 
36, 133 (B), 255 

Bandmosaik des Kernobstes (Virosen) 
224, 298 

Bandmosaik des Steinobstes 
(vgl. mit vorigem Schlagwort) 188, 335 

Bartnelkenrost (Puccinia arenariae; 
s. a. Nelkenrost) 49, 274

Bastkafer (Hylesinus) 311 (R) 

Bingelkraut (Mercurialis; als Unkraut 
bes. Einjahriges B., M. annua) 121 (B), 
196 

Binsen (Juncus; auch Scirpus) 23, 323 

Birnenblattsauger 
(Psylla, bes. Ps. pirisuga) 44 

Birnengallmucke (Contarinia pyrivora) 
45, 431 

Birnengitterrost (Gymnosporangium 
sabinae) 42 

Birnenknospenstecher 
(Anthonomus pyri) 45, 218 

Birnenringfleckenvirus s. Ringflecken
mosaik 

Birnentriebwespe (Janus compressus) 46 

Bisam, Bisamratte, Bisambekampfung 
(Ondatra zibethica) 65, 69 (B), 70 (B), 
90, 106 (B), 166, 188, 227, 250, 263 (B), 
298 (B), 314, 333 (B), 355 (B), 356 (B), 
389 (B), 413 (B), 426 (B), 427 (B), 436 (B), 
437 (B), 438 (B) 

Blanjulus guttulatus 24 

BlasenfilBe (,,Thrips", Thysanoptera) 
allg. 435 (B) 
an Gemuse 37, 159 
an Getreide 28, 158, 279 
in Wohnungen 152 
an Zierpflanzen 50,400 

Blattalchen 
( Aphelenchoides, Aphelenchus) 
an Erdbeeren s. Erdbeeralchen 
an Zierpflanzen 51, 234 
an Zwiebeln 41 

Blattbraunung 254, 275 

Blattfallkrankheit der Johannisbeeren 
(Pseudopeziza ribis) 43, 49, 126 (B), 218 

Blattfleckenkrankheit(en) 
der Anthurien 49 
der Chrysanthemen (Septoria, 

bes. S. chrysanthemella) 48 
der Luzerne 33 
des Rotklees 33 
der Ruben s. Cercospora beticola und 

Ramularia beticola 
des Sellerie (Septoria apii) 35, 256 
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Blattlause (Aphidoidea; s. a. Apfel-, 
Bohnen-, Erbsen-, Kohl-, Piirsichblatt
laus, Fichtenrohren-, Kellerlaus) 
allg. 37, 44, 61, 66 (W), 82 (B), 385 
an Gemusepflanzen 159 
an Getreide (s. a. Getreideblattlaus) 28, 

100,158,215,251,254,352,365 
an Kartoffeln (s. a. Grune Pfirsich-

blattlaus) 31, 318, 319, 335 (W) 
in Obstanlagen 229 
an Ruben (s. a. Bohnenblattlaus) 
an StraBenbaumen 22, 254 
an Zierpflanzen 50, 241, 254, 341, 368, 

400 

Blattnervenkrankheit der Platanen 
(Gloeosporium nervisequum) 276 

Blattrandkafer (GrauruBler, Sitona) 
an Hillsenfruchten 33, 38 

Blattrandnekrose 148 

Blattrollkrankheit der Kartoffel 
(potato leaf roll virus) 31, 110, 312, 318, 
320,358 

Blattrost an Laubholzern 363 

Blattvergilbung 158 

Blattwanzen 
(bes. Lygus, z. B. L. pabulinus = Futter
wanze, L. pratensis = Wiesenwanze; 
s. a. Rilbenblattwanze) 25
an Zierpflanzen 50, 255

Blattwespen (Tenthredinidae) 
s. a. Kirsch-, Rosen-, Rubsen-, Stachel
beerblattwespe 385

Blaumeise 443 

Blauschimmelkrankheit des Tabaks 
(Peronospora tabacina) 74, 105, 216 

Bleiglanz der Obstbaume 
(Stereum purpureum) 42, 223 (B), 
421 (B) 

Blutenvergrunung, Virose 
(strawberry green petal) 218, 220 

Blumenkohlminierfliege 
(Phytomyza rufipes) 40 

Bluthirse (Digitaria sanguinalis, 
Panicum sanguinale) 118 (B), 138 

Bluthirse (Eriosoma lanigerum) 44, 218, 
229, 251, 420, 431 

Bodenherbizid 187 

Bodenseewickler 45 

Bohnenblattlaus 
(Rubenblattlaus), Schwarze 
(Aphis [Doralis] fabae) 32, 37, 158, 215, 
251, 312, 319, 352, 353 

Bohnenfliege (Phorbia platura) 
40, 134 (B), 139, 217, 229 
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Bohnenrost (Uromyces phaseoli) 35, 217 

Bohnenspinnmilbe (Tetranychus urticae) 
an Hopfen (Hopfenspinnmilbe) 
84, 435 (B) 

Bohrfliege 152 

Bohrkafer 52 
Borkenkafer (Ipidae, Scolytidae) 221, 

311 (R) 

Bormangel 255, 398 
Botrytis (Grauschimmel, Graufaule, 

bes. B. cinerea) 
an Beerenobst 43, 393 (M) 

anErdbeeren 43,160,218,229,313,329, 
398, 420 

an Gemiisepflanzen 34 (B), 201, 385 
an Jungfichten 251 
an Steinobst 42 
an Tomaten (Bliitenendfaule, Frucht

faule) 35, 134 (B), 397 
an Weinrebe (Stielfaule, Sauerfaule) 

73 (M), 83, 255, 256, 272 
anZierpflanzen 48,229,241,364,399, 

400, 415, 441 (M) 

Botrytis gladiolorum 221 
Brachfliege (Phorbia coarctata) 29, 157, 

215, 250, 394 

Braunfaule der Kartoffel und Tomate 
s. Phytophthora infestans

Braunrost (Puccinia) des Weizens 
(P. recondita) 27, 214 

Braunspelzigkeit des Weizens 
svw. Spelzenbraune 

Brenner, Roter 73 (M), 400 

Brennessel, Kleine (Urtica urens) 23, 89, 
136, 374, 377 

Brennfleckenkrankheit der Bohnen 
und Erbsen (Colletotrichum 
lindemuthianum) 35 

Brombeergallmilbe (Eriophyes essigi) 
46, 431 

Brombeerrutenkrankheit 43 

Brotkafer (Stegobium paniceum) 52, 439 

C 

Calamagrostis s. Reitgras 

Calosirus terminatur (Col., Curcul.) 
an Petersilie 39 

Cercospora beticola an Riiben 
(Blattfleckenkrankheit) 32, 176, 215 

Cercosporella herpotrichoides 
an Getreide s. Halmbruchkrankheit 

Chalaropsis thielavioides 256, 271 
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Chrysanthemenrost, Weifier 
(Puccinia horiana) 48, 364, 400, 411, 427, 
435 (B) 

Cinaropsis spec. 253 
Colletotrichum 

C. gloeosporioides an Dieffenbachia,
Eriken und Rhododendron 257 

C. spec. an Schnittlauch 139 
C. spinaciae an Spinat 36, 398 

Coniothyrium (Rindenfleckenkrankheit) 
48, 363 

Corynebacterium 
C. fascians (,,Blattrige Gallen")

an Begonien und Pelargonien 49 
C. an Erdbeeren 398, 399 

Cucurbita ficifolia 271 
Cucurbitaria piceae 251, 255 
Cylindrocarpon-Krankheit der Zier-

pflanzen (z. B. Wurzel- und Knollen
faule der Cyclamen) 305 (B), 364, 400 

D 

Dendrostilbella 146

DickmaulriiBler (z. B. Gefurchter D., 
Otiorrhynchus sulcatus) 
an Erdbeeren 4 7 
an Zierpflanzen 51, 221 

Diebkafer (bes. Ptinus) 52 

Diplodia viticola 256, 272 
Disteln (einschl. Ackerdistel = Cirsium 

arvense; s. a. Gansedistel) 23, 282 

Ditylenchus dipsaci (Nemat.) 
s. Stengelalchen

Dorrobstmotte (Plodia interpunctella) 
52, 439 

Dompfaff (Pyrrhula pyrrhula) 26 
Drahtwiirmer (Larven von Elateridae) 

24, 317, 323 
Dysaphis plantaginea 151 

E 

Ehrenpreis (Veronica) 23 (B), 122 (B), 
128,136,141,191,370,375 

Eichelhaher 27 
Eichenwickler 443 
Eisenfleckigkeit der Kartoffel 

(nichtparasitar) 31, 312, 318 
Elster (Pica pica) 443 

Engerlinge (s. a. Maikafer) 323 
Entlaubung, Chemische 379 
Erbsenblattlaus, Griine 

(Acyrotosiphon onobrychis) 352 
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Erbsengallmi.icke (Contarinia pisi) 40 

Erbsenmi.idigkeit 353 

Erbsenwickler 
(Laspeyresia nigricana) 38, 217 

Erdbeeralchen, Erdbeerblattalchen 
(Aphelenchoides fragariae, 

A. ritzemabosi) 47, 127 (B), 188, 228, 
251, 367, 398

Erdbeerbli.itenstecher 46 

Erd beer la ufkafer 
(Pterostichus vulgaris) 46 

Erdbeermehltau (Oidium fragariae) 
43, 385 

Erdbeermilbe 
(Steneotarsonemus pallidus) 398 

Erdbeerstengelstecher 
(Coenorrhinus germanicus) 46 

Erdbeerwickler 46 

Erdflohe (Halticinae; s. a. Raps-, Ri.iben
erdfloh) 38, 177, 229 

Erdmaus (Microtus agrestis) 276 

Erdn ufischmalkafer, (Erdnufipla ttkafer, 
Oryzaephilus mercator) 391 (Q) 

Erdrauch (Fumaria, bes. F. officinalis) 
121 (B), 191 

Erdraupen (Erdeulen; Noctuidae, 
z. B. Agrotis) 24, 323, 369, 400 

Eriophyes gracilis (E. essigi) 46 

Erntemilbe 152 

Erwinia phytophthora 
an Kartoffel s. Schwarzbeinigkeit 

Erwinia spec. 54 (Q) 
E. spec. an Zierpflanzen 49, 268, 435 (B)

Essigfliege 152 

Eulenraupen (Noctuidae; s. a. Kohleule) 
217, 229, 400, 435 (B) 

F 

Fadenalgen (fadenformige 
Chlorophyceae) 180, 344 

Fadenblattrigkeit 36 

Fasan (Phasianus colchicus) 22, 26, 174, 
249, 323, 335 

Feldhuhn svw. Rebhuhn 26 

Feldmaus (Microtus arvalis) 25, 148, 220, 
312, 329, 367 

Fettfleckenkrankheit der Bohne 
(Pseudomonas medicaginis var. 
phaseolicola) 36 

Fichtennadelmarkwickler, Kleiner 
(Asthenia pygmaeana) 353 

29 
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Fichtenrindenwickler 
(Laspeyresia pactolana) 368 

Fichtenrohrenlaus (Sitkaflchtenlaus, 
Sitkalaus, Liosomaphis abietina) 221, 
249, 250, 274 

Finken (z. B. Buchfink, Fringilla coelebs) 
26 

Flachastigkeit des Apfelbaums (apple 
flat limb virus) 232, 335, 393 

Fleischfleckenkrankhei t 42 

Flugbrand des Getreides s. Gersten-, 
Hafer-, Weizenflugbrand 

Flughafer (Wildhafer, Avena fatua) 
23, 61, 87, 120 (B), 158, 175, 277, 338, 
371, 420 

Franzosenkraut (Galinsoga parvifiora 
und quadriradiata) 23, 138 

Fritfliege (Oscinella) 
an Getreide 29, 77, 215 
an Mais (,,Maisfliege") 61, 77, 92, 100, 

158, 174, 393 (M) 
Frostschaden 

allg. 19, 411 
in Obstanlagen 419 

Frostspanner (bes. Kleiner F., 
Operophthera brumata) 45, 218, 443 

Fruchtfaule der Tomate s. Botrytis und 
Phytophthora infestans 

Fruchtrisse bei Tomaten 25 

Fruchtschalenwickler s. Apfelschalen
wickler 

Fusarium (s. a. Ful3krankheit, 
Welkekrankheit) 
an Erbsen 322 
an Getreide s. Auswintern, 

Schneeschimmel 158 
an Hopfen 84 
an Mais (z. T. F. culmorum; Stengel

faule) 28, 336 
an Spargel 34, 134 (B), 216 
an Zierpflanzen 47, 160, 400, 436 (B) 

Fusicladium s. Schorf der Obstbaume 
Fusicladium spec. 22, 223, 385, 393 (M), 

399 

Fufikrankheit 
des Getreides (s. a. Halmbruchkrank

heit, Schwarzbeinigkeit) 75 
des Tabaks 34 
der Zierpflanzen 47 

Futterwarze an Obst 25 

G 

Gansebli.imchen (BeUes perennis) 23, 
142 (B) 
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Gansedistel (Sonchus; bes. Ackerganse
distel = S. arvensis) 136, 137, 138, 
141 (B), 143 (B) 

Gansedistellaus 45 

GansefuB (Chenopodium, z. B. WeiBer G. 
= C. album; s. a. Melde) 23, 89, 137, 138, 
141,339 

Gammaeule 24, 254 

GefaBbilndelkrankheit der Ruben 
· (Gefa/3bilndelschwarze, Welkekrank
heit; Pythium irregulare) 32

Gelbrost der Gerste und des Weizens 
(Puccinia striiformis [ = P. glumarum]) 
27,214 

Gelbstreifigkeit der Kilchenzwiebel usw. 
(onion yellow dwarf virus = AUium 
virus 1) 36 

Gelbverzwergung der Gerste 
(barley yellow dwarf virus) 28, 361 

Gemilsefliege (s. a. Bohnen-, Kohl-, 
Mohren-, Spargel-, Zwiebelfliege) 159 
317, 358 (B), 414 (M) 

Geotrichum candidum an Birnen 256 
G. c. an Tulpen 273, 274

Germer, WeiBer (Veratrum album) 85 

Gerstenflugbrand (Ustilago nuda) 
28, 76 (B), 158, 214, 250, 269, 415 

Gerstenmehltau s. Getreidemehltau 

Gespinstmotte (Hyponomeutidae) 
an Obstgeholzen (s. a. Apfelbaum-
gespinstmotte) 45, 218 

Getreideblattlaus s. Blattlause 
(an Getreide) 

Getreidehahnchen (Lema) 29 

Getreidekapuziner 
(Rhizopertha dominica) 391 (Q) 

Getreidelaufkafer 323 

Getre'idemehltau (Erysiphe graminis) 
27, 201, 214, 229, 231, 250, 278, 337, 352, 
353, 358, 415, 419 

Getreidenager, Schwarzer 52 

Getreidenematoden 231, 318 

Getreideplattkafer (Getreideschmal-
kafer, Oryzaephilus surinamensis und 
mercator) 52, 152, 391 (Q) 

Getreideschimmelkafer, Glanzend
schwarzer (Alphitobius piceus und

diaperinus) 52 

Getreideschmalkafer svw. 
Getreideplattkafer 

Getreidezystenalchen svw. 
Hafernematode 

Sachregister 

Gewachsha usheuschrecke, Ja panische 
(Tachycines asynamorus) 51, '220 

Gewachshausspinnmilbe, Rote 
(Brevipalpus ovatus) 435 (B) 

Giersch (Aegopodium podagraria) 128 

Glatthafer 325 

Gloeosporium nervisequum an Platanen 
s. Blattnervenkrankheit 254
G. spec. an Lagerobst (G.-Faule, 

Bitterfaule) 42, 51, 132 (B) 
G. umbrinellum 276 

Glomerella cingulata 49, 257, 274, 284 

Gnomonia-Fruchtfiiule 43, 253, 256, 272 

Goldhafer (Euproctis chrysorrhoea) 
45, 218, 344, 432 

Goldhafer 325 , 

Goldhaferalchen (Grassamenalchen, 
Anguina agrostis) 81 

Grassamenalchen s. · Goldhaferalchen 

Grauschimmel(fi:iule) s. Botrytis 

Grilnkragenkrankheit 159 

GrilnrilBler (Phyllobius) 45 

Grilnscheckung 
(peach [green] mottle virus) 
an Pflaume 335 
an Kirsche 335 

Grilnscheckung(smosaik) der Gurke 
(cucumber green mottle mosaic virus) 
36 

Gilnsel (Ajuga; z. B. Kriechender G., 
A. reptans) 145 (B)

Gummiholzvirose (Gummiholzkrankheit) 
des Kernobstes (apple rubbery wood 
virus) 43,188,190,232,335,359,362,393 

Gummiwickler 182 

Gurkenkratze 35 · 

Gurkenmehltau 
(Erysiphe cichoracearum) 34, 134 (B), 
229, 279, 340 

Gurkenmosaik (cucumber mosaic virus) 
an Gurken 36, 402 

H 

Haferflugbrand (Ustilago avenae) 158 

Hafernematode (Heterodera avenae) 
75, 77, 215, 301 

Hagelschaden 251, 254 

HahnenfuB (Ranunculus) 23, 24 (B), 88, 
145 (B), 178, 282 

HahnenfuB; Kriechender 
(Ranunculus ·repens) 128 
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Hahnenful3, Scharfer (Ranunculus acer)
85 

Hallimasch (Armillariella mellea) 42, 401 
Halmbruchkrankheit des Getreides 

(Cercosporella herpotrichoides) 27, 74, 
158, 214, 231 

Halmfliege, Gelbe (Weizenhalmfliege, 
Chlorops taeniopus) 77 

Hamster (Cricetus cricetus) 26 
Hase (Feldhase, Lepus europaeus)

26, 249 
Hausbock (Hylotrupes bajulus) 52, 444 
Hederich (Raphanus raphanistrum)

122 (B), 136, 191 

Hellerkraut s. Pfennigkraut 
Herbstmilbe 

(Trombicula autumnalis) 152 
Herbstzeitlose 

(Colchicum autumnale) 23 
Herzfaule an Ruben 22 

an Sellerie 22 
Himbeerkafer (Byturus) 47 
Himbeerrutenkrankheit, Himbeerruten

sterben 218 
Hirse, s. a. Wildhirse (Digitaria,

Echinochloa, Setaria; als Ungraser) 
s. Blut-, Huhnerhirse 23, 24 (B) 

Hirtentaschel (Capsella bursa pastoris)
136, 142, 144 (B), 377 

Hitzeschaden an Ruben 191 
Hockerschwan 437 (B) 
,,Hollisches Feuer" an Tulpen 436 (B) 
Hohlherzigkeit der Kartoffel 20 
Hohlzahn (Galeopsis; bes. Ackerhohlzahn 

= G. tetrahit) 117, 191, 370, 372 
Holzbohrer, Ungleicher 45, 431 
Holzwespen (Siricidae, bes. Sirex) 188, 

237 (Q), 316 
Hopfenblattlaus (Phorodon humuli)

37, 74 (M), 83, 115 (B) 
Hopfenperonospora s. Mehltau, Falscher 
Hopfenspinnmilbe s. Bohnenspinnmilbe 
Huhnerhirse (Echinochloa crus-galli)

118 (B), 119 (B), 137 
Huflattich 23 

I 

Igel-Lange-Test (Virustest fur 
Pflanzkartoffeln) 110, 335 

Immissionsschaden 235, 427 
Innenblattnekrose 377 
Innenvermorschung an Ruben 80 
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J 

Japankafer (Popillia japonica) 105, 166 
J ohannisbeerblasenlaus 

(Cryptomyzus ribis) 46, 159 
J ohannisbeerblattgallmucke 
' (Dasyneura tetensi) 46 
Johannisbeergallmilbe (Eriophyes

[Cecidophyes, Phytoptus] ribis) 46, 
218, 420, 431 

J ohannisbeerglasflugler 
(Synanthedon tipuliformis) 46 

J ohannisbeertrieblaus 
(Aphidula schneideri) 46 

K 

Kabatiella zeae 49, 62 
-Kalteschaden 250, 251
Kasefliege 152 
Kakaomotte (Heumotte, Ephestia

elutella) 52, 439 
Kalimangel 158 
Kalkchlorose an Obstgewachsen 22
Kamille (Echte K.: Matricaria

chamomilla; Hundskamille: Anthemis,
bes. A. arvensis) 23 (B), 86 (B), 122 (B), 
172, 174, 191, 192, 260 (W), 278, 339, 369, 
370, 373, 374, 375 

Kaninchen (Wildkaninchen, Oryctolagus
cunicuius) 26, 249, 443 

Kartoffelbohrer an Mais 30 
an Ruben 366 

Kartoffelkafer (Leptinotarsa
decemlineata) 31, 54 (B), 159, 229, 
355 (B), 385, 389, 434 

Kartoffelkrebs (Synchytrium
endobioticum) 54 (R), 68 (B), 78, 105, 
165, 182, 'i87, 190, 205, 225, 226, 300, 359, 
421 (B) 

Kartoffelmotte 
(Phthorimaea operculella) 31, 71 (Q) 

Kartoffelnematode (Heterodera
rostochiensis) 68 (B), 71 (Q), 79, 105, 
113 (B), 165, 182, 187, 190, 205, 226, 231, 
262, 265 (M), 266, 300, 317, 328, 332 (B), 
334 (M), 360, 393 (M), 426 

Kartoffelschorf (Streptomyces scabies;
s. a. Pulverschorf) 31

Kellerlaus (Rhopalosiphoninus
latysiphon) 51 

Khaprakafer (Trogoderma granarium)
390 (Q), 391 (Q) 
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Kiefern(knospen)triebwickler 
(Evetria buoLiana) 432 

Kiefernri tzenschorf 
(Lophodermium pinastri) 442 

Kiefernschiltte (Lophodermium pinastri) 
180, 250, 256 

Kindelbildung 20 

Kirschblattwespe (bes. Schwarze K., 
Eriocampoides Limacina) 46 

Kirschenblattlaus, Schwarze 
(Myzus cerasi und pruniavium) 
44, 159, 251, 431 

Kirschfruchtfliege, Kirschfliege 
(Rhagoletis cerasi) 45, 62, 91, 100, 
125 (B), 182, 187, 220 

Klappenschorf an Klee usw. 
(Pseudopeziza) 33 

Klebkraut svw. Klettenlabkraut 

Kleealchen s. Stengelalchen (an Klee) 

Kleekrebs (Sclerotinia trifoliorum) 
33, 61, 80 

Kleeschwarze 33 

Kleiber (Sitta europaea) 443 

Klettenlabkraut (Klebkraut, GaLium 
aparine) 23 (B), 24 (B), 86 (B), 87 (B), 
89, 116 (B), 117 (B), 121 (B), 141 (B), 191, 
192,193,250,370,375 

Knaulgras (Dactylis glomerata) 128, 325 

Knoterich (Polygonum; s. a. Ampfer
blattriger K., Windenknoterich) 23, 89, 
116 (B), 119 (B), 121 (B), 122 (B), 136, 
141 (B), 339 

Knoterich, Ampferblattriger (Polygonum 
lapathifolium) 282 

Knollenfaule 
der Cyclamen s. CyLindrocarpon und 

Naflfaule 
der Kartoffel s. Phytophthora 

infestans (Braunfaule) und Naflfaule 

Knospenwickler an Obstbaumen 45 

Knotenhaarlaus 
(Pentatrichopus fragaefoLii) 46 

Kohlblattlaus, Graue oder Mehlige 
(Brevicoryne brassicae) 37, 254, 366, 
419 

Kohldrehherzmilcke 
(Contarinia nasturtii) 40, 217 

Kohleule (Barathra brassicae; Mamestra 
[Barathra]) 38 (B), 133 (B), 159, 177, 
313, 321, 432 

Kohlfliege (Phorbia) 159, 177, 217, 229, 
254, 395, 415 (B), 419, 441 (M) 

Sachregister 

Kohlfliege, Kleine (Phorbia 
[Chortophila] brassicae) 39, 62, 91, 
132 (B), 432 

Kohlgallenrilfller (Ceuthorrhynchus 
pleurostigma) 39 

Kohlhernie (Plasmodiophora brassicae) 
36, 177, 217, 352, 353, 362, 419 

Kohlmeise (Parus maior) 443 

Kohlmotte 38 

Kohlmottenschildlaus (Aleurodes 
proletella) 37, 139 

Kohlschotenmilcke (Dasyneura 
brassicae) 40, 312, 352, 354 

Kohlschotenrilfller (Ceuthorrhynchus 
assimilis) 39, 312, 352, 353 

Kohltriebriifller (Ceuthorrhynchus) 
39, 432 

Kohltriebrilfller, Grofler 
(Ceuthorrhynchus napi) 39 

Kohlweiflling (Pieris; Grofler K.: 
P. brassicae; Kleiner K.: P. rapae) 
37, 132 (B), 313, 385

Korksucht, Virose 50 

Korkwurzelkrankheit der Tomate 
(Pyrenochaeta lycoperisci) 35 

Kornblume (Centaurea cyanus) 370 

Kornkafer (Sitophilus granarius) 51 

Kornmotte (Tinea granella) 52, 152, 439 

Krahen (Corvus) 22, 26, 139, 174, 249, 
323,443 

Krauselkrankheit 
des Kirschbaums 42 

des Pfirsichs (Taphrina deformans) 
42, 159, 179 

der Pelargonie (Gelbfleckigkeit, 
Pelargonium leaf curl virus) 50, 241 

der Rube 32 

Krauselmosaik der Kohlrilbe 
(Kohlrilbenmosaik; rape savoy virus) 
37 

Kragenfaule des Apfelbaums 
(Phytophthora cactorum) 42, 272 

Kranzfaule 217 

Krautfaule der Kartoffel und Tomate 
s. Phytophthora infestans

Krebs der Kartoffel s. Kartoffelkrebs 

Krebs der Obstbaume s. Obstbaumkrebs 

Kreuzkraut (Senecio) 136, 137, 141 (B), 
374, 377 

Kriebelmilcke 152 

Kronenrost 28 

Kilmmerkorn 20, 312 
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L 

Labkraut (Galium; s. a. Klettenlabkraut) 
89 

Lachnidae 221 

Laichkraut, Schwimmendes 181, 197, 344 

Lauchmotte (Zwiebelmotte; 
Acrolepia assectella) 38 

Lauchrost 36 

Lederfaule der Erdbeere 
(Phytophthora cactorum) 43, 229 

Leistenkopfplattkafer (Laemophloeus) 
52, 391 (Q) 

Lentizell(en)flecke beim Apfel 132 (B) 

Lieschgrasfliege (Amaurosoma) 81 

Lowenzahn (Taraxacum officinale) 
23, 24 (B), 145 (B), 282 

Luzerneblattnager 
(Phytonomus variabiLis) 34 

Luzerneblattwelke 
s. Welke(krankheit)

Lyctus-Befall 164 

Lygus pabulinus 251, 252, 253 

M 

Ma.use (Muridae) (s. a. Erd-, Feld-, 
Ratel-, Wuhlmaus) in Obstanlagen 323 

Maiblumenalchen (Pratylenchus 
convallariae) 3'.'11, 369, 400 

Maikafer (Melolontha; M. melolontha = 
Feldmaikafer, M. hippocastani = Wald
maikafer; s. a. Engerlinge) 100 (B) 

Maisbohrer (Hydroecia micacea) 61, 84 

Maisbrand, Maisbeulenbrand 
(Ustilago zeae) 28, 61, 77, 100, 214 

Maisrost 28 

Maiszunsler (Hirsezunsler), 
Pyrausta nubilalis) 29, 31, 100, 102, 110, 
158, 163, 215 

Manganmangel 
bei Gemuse 22 
bei Getreide 22 

Marienkafer 254 

Maulwurf (Talpa europaea) 25 (B) 

Mehlkafer (Tenebrio molitor) 52 

Mehlkrankheit der Kuchenzwiebel 
(Sclerotium cepivorum) 36 

Mehlmilbe (Acarus siro) 52 

Mehlmotte (Ephestia kuehniella) 52 

Mehltau (allg.) 
an Getreide 158, 174, 256 
an Obst 41 
an Zierpflanzen 48, 229, 400 

Mehltau, Echter (Erysiphaceae) 
an Chrysanthemen 

(Oidium chrysanthemi) 340, 364 
an Getreide s. Getreidemehltau 
an Gurke s. Gurkenmehltau 
an Johannisbeere, Schwarze 204 
an Klee (Erysiphe polygoni) 33 
an Rosen s. Rosenmehltau 
an Ruben 32 
an Weinreben 272 

Mehltau, Falscher (,,!'eronospora", 
Peronosporaceae) 
an Hopfen (,,Hopfenperonospora", 

Pseudoperonospora humuli) 34, 
74 (M), 83 
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an Kohl (Peronospora brassicae) 34 
an Kuchenzwiebeln (Peronospora 

schleideni) 34, 159 
an Reben 73 (M) 
an Ruben (Peronospora schachtii) 32 
an Salat 34, 159 
an Weinreben (Plasmopara viticola) 

272, 419 

Meisen (Paridae; s. a. Blaumeise, Kohl
meise) 26 

Melde (Atriplex, Chenopodium; 
s. a. Gansefufl) 23, 122 (B), 136, 174

Meloidogyne s. Wurzel(gallen)alchen 

Messingkafer (Niptus hololeucus) 52, 428 

Milben (Acari) (s. a. Erdbeer-, Mehl-
milbe, Spinn-, Weichhaut-, Wurzel
milben) an Getreidevorraten 52 

Minze 282 

Mittelmeerfruchtfliege (Ceratitis 
capitata) 71 (Q), 390 (Q) 

Moderkafer (Enicmus minutus) 52 

Mohrenfliege (Psila rosae) 40, 163, 178, 
217, 229, 354, 432 

Mohrenfliege, Falsche (Mohrenminier
fliege, Napomyza [Phytomyza] 
lateralis) 40 

Mohrenminierfliege s. Mohrenfliege, 
Falsche 

Mohrenmotte 178 

Mohrenschwarze s. Aiternaria 
(porri f. sp. dauci) 

Mowen 26, 323 

Molybdanmangel bei Blumenkohl 22 
bei Getreide 22 
bei Kartoffeln 22 
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Monilia-Krankheit (einschl. M.-Frucht
fiiule, Spitzen-, Zweigdilrre) an Kern
obst (M. [Sclerotinia] fructigena) und 
Steinobst (M. [Sclerotinia] cinerea oder 
laxa) 42, 202, 218, 431 

Moosknopfkafer (Atomaria linearis) 
33, 158, 215, 229 

Mosaikkrankheit (Virosen) 
der Kartoffel 31 

des Kopfsalats s. Salatmosaik 
der Zierpflanzen 50 

Mottenschildlaus (WeiBe Fliege, 
Trialeurodes vaporariorum; s. a. Kohl
mottenschildlaus) an Zierpflanzen 
50,428 

Mutterkorn (Claviceps purpurea) 28 

Mycosphaerella an Erbsen 322 
an Gurken 35, 216 

Myzus persicae s. Pfirsichblattlaus, 
Grune 

N 

Nachtschatten (Solanum; als Unkraut 
z. B. Schwarzer N., S. nigrum) 23

Nadelbraune 253 

Nasseschaden 131 

Nagetiere (Rodentia) (s. a. Bisam, 
Hamster, Mause, Nutria, Ratten) 229 

Narrentaschen(krankheit) der Pflaumen 
s. Taschenkrankheit

Narzissenfliege, Kleine 51 

Nafifiiule 
der Cyclamenknolle 49, 436 (B) 
der Kartoffelknolle 

(bes. Erwinia phytophthora) 51, 79 

Nectria radicicola an Zierpflanzen 47 

Nelkenrost (Uromyces caryophyllinus; 
s. a. Bartnelkenrost) 49 

Nelkenwickler (Tortrix pronubana) 
71 (Q), 440 (Q) 

Nematoden (Alchen; s. Blatt-, Erdbeer-, 
Goldhaferalchen, Hafer-, Kartoffel-, 
Rubennematode, Stengel-, Wurzel
gallenalchen, Getreide-, Wurzel
nematoden; ferner Pratylenchoides, 
Pratylenchus) 

Nematoden, Freilebende 
an Getreide 30 
an Schnittlauch 40 

Netzfleckenkrankheit der Gerste 
(Helminthosporium teres) 27 

Nutria (Sumpfbiber, Myocastor coypus) 
227 

Sachregister 

0 

Obstbaumkrebs (Nectria galligena) 42, 
393 (M) 

Obstnematode (Apfelwickler, Carpocapsa 
[Laspeyresia, Cydia] pomonella) 45, 61, 
82 (B), 102, 149, 160, 179, 187, 220, 229, 
251, 313, 322, 431, 441 (M) 

Obstschorf s. Schorf 

Obstvirose 187, 335, 359, 362, 393, 435 

Oldistel 282 

blfleckenkrankheit der Begonien 
(Xanthomonas begoniae) 49, 241 

Ohrlappchenkrankheit der Azaleen 
(Exobasidium japonicum) 49, 229 

p 

Papierfleckenkrankheit des Porrees 
(Pleospora herbarum) 36 

Pectobacterium carotivorum 147 

Pelargonienrost (Puccinia pelargonii
zonalis) 49, 141, 221, 400, 411, 427, 
436 (B) 

Pelzkafer (Attagenus-Arten) 52 

Penicillium (z. B. P. corymbiferum) 
an Gemuse 340 
an Gladiolen 47 
an Iris und Tulpen (Zwiebelfaule) 

47, 160, 436 (B) 

Peronospora s. Mehltau, Falscher; 
Pestwurz (Petasites; als Unkraut 

bes. P. officinalis) 23, 89 

Pfeilkresse 282 

Pfennigkraut (Heller-, Ackerhellerkraut, 
Thlaspi arvense) 23, 121 (B), 137, 
141 (B), 142 (B), 144 (B), 174 

Pfirsichblattlaus, Grune (Myzus persicae) 
32, 104, 163, 251, 282, 320, 352 

Pfirsichmotte (Anarsia lineatella) 71 (Q), 
426, 440 (Q) 

Pfirsichtriebbohrer (Pfirsichwickler, 
Cydia [Laspeyresia] molesta) 71 (Q), 426 

Pflaumenlaus, Mehlige 44, 431 

Pflaumenrost (Zwetschenrost, Puccinia 
pruni spinosae) 42 

Pflaumensagewespe (Hoplocampa) 46 

Pflaumenwickler (Laspeyresia 
[Grapholitha] funebrana) 45, 160, 163, 
220, 255, 313, 431 

Phialophora-Welke der N elken 
(Ph. cinerescens) 400 
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Phoma 
P. lingam an Kohl 177 
P. limitata an Apfel 218, 219 

Phomopsis sclerotoides s. a. Wurzelfaule 
(Gurke) 35, 251, 270, 271, 272 
Ph. viticola 256 

Phytophthora cactorum 
am Apfelbaum s. Kragenfaule 
an Zierpflanzen 160 

Phytophthora cinnamoni an Erica 
(Erikensterben) 49 

Phytophthora cryptogaea an Gloxinien 
146 

Phytophthora infestans 
an Kartoffel (als Krautfaule) 30, 31, 61, 

66 (W), 159, 182, 187, 215, 229, 337 

an Kartoffel (als Knollen-, Braun
faule) 102, 251, 255, 260 (W), 312, 317, 
328, 395, 419 

an Tomate (als Kraut-, Braun- und 
Fruchtfaule) 35, 135 (B), 256, 385, 
394, 395, 397 

Phytophthora spec. an Zierpflanzen 399 

Pratylenchoides laticauda (Nemat.) 85 

Pratylenchus (Nemat.) 
P. penetrans

an Obstgeholzen 344
an Pfefferminze 85 
an Ruben 80

P. spec.
an Gemusepflanzen 41
an Getreide 77 
an Zierpflanzen 51, 400

Pseudomonas (Bakteriosen) 
P. lachrymans an Gurke (bakterielle 

Blattfleckenkrankheit) 36

P. morsprunorum an Obstgeholzen
s. Bakterienbrand 180

P. spec. an Stiefmutterchen 50

Pulverschorf der Kartoffel 
(Spongospora subterranea) 31, 78 

Pythium spec. 
an Zierpflanzen (Stengel-, Wurzel
halsfaule) 47, 146, 160, 273, 306, 364, 
399, 435 (B) 

Q 

Quecke (Agropyron repens) 23, 122 (B), 
128, 177, 193, 282, 328, 375 
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R 

Radopholus similis 51 

Rainkohl (Lapsana communis) 174 

Ramularia (Erreger von Blattflecken-
krankheiten) 
R. beticola an Ruben 32
R. primulae an Primeln 49

Rapserdfloh (Psylliodes chrysocephala) 
216, 260 (W), 352, 354 

Rapsglanzkafer (Meligethes aeneus) 
39,216,250,352,367 

Rapskrebs s. Sklerotienkrankheit 

Rapsschwarze s. Alternaria (brassicae) 

RapsstengelruBler 216 

Rasenschmiele (Deschampsia caespitosa) 
2� 325,416 

Ratten (Epimys; bes. Hausratte: 
E. rattus; Wanderratte: E. norvegicus)
26 (B), 105 (B), 188

Raubmilbe 150 

Rauchschaden 181 

Rauhschaligkeit des Apfels 
(apple rough skin virus) 232, 393 

Rebhuhn (Feldhuhn, Perdix perdix) 323 

Reh (Capreolus capreolus) 26 

Reismehlkafer (bes. Tribolium) 52, 
391 (Q) 

Reitgras (Calamagrostis; 
Forstungraser; s. a. Sandrohr) 286 

Rhabdospora ramealis 272 

Rhizoctonia 
R. solani

an Gemiise 216 
an Kartoffeln 30, 79, 215 

R. spec. 
an Erdbeere 43
an Zierpflanzen 47, 140 (B), 146, 160, 
221, 399, 400

Rhizopus nigricans 340 

Rhizosphaera Kalkhoffii 256 

Rhynchosporium secalis 257 

Rindenpilz 148 

Rindenwickler an Siil3kirsche und 
Aprikose (Obstbaumrindenwickler, 
Laspeyresia woeberiana) 45 

Ringfleckenkrankheit der Kirschen 
(cherry ring mottle virus) 188, 190, 
322,335 

Ringfleckenkrankheit, Nekrotische, der 
SuBkirsche und des Pfirsichs (Prunus 
necrotic ring spot virus) 298 
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Ringfleckenmosaik 
des Birnbaums (pear ring pattern

mosaic, durch das apple chlorotic
leafspot virus) 233, 335, 359 

der Kirsche 335 
der Pflaume 188, 335 
des Tabaks 37, 216 

Ringmosaik des Steinobstes (Virosen) 
188,298 

Rippenbraunevirus 37 
Rispengras (Poa) 374, 375 
Rispengras, Einjahriges (Poa annua) 23, 

136, 137, 143 (B), 191, 377 
Rispengras, Gemeines (Poa trivialis) 23 
Rotelmaus (Clethrionomys glareolus) 276 
Rohrglanzgras (Phalaris arondinacea)

323 

Rohrkolben (Typha latifolia) 323 
Rohrschwingel 325 
Rosenblattwespe (bes. Eriocampoides

aethiops) 51 
Rosenmehltau (Sphaerotheca pannosa)

140, 241, 251, 283, 385, 393 (M), 411, 
441 (M) 

Rosenrost (Phragmidium mucronatum)
48, 363, 393 (M), 400, 401 

Rosinenmotte 439 

Rost, Rostkrankheiten, Rostpilze 
(Uredinales) allg. 
an Apfel 22, 124 (B), 399 
an Bartnelken s. Bartnelkenrost 
an Porree 256 

Rost, WeiBer 
der Chrysanthemen s. Chrysanthemen

rost, WeiBer 
des Meerrettich 36 
der Schwarzwurzel 36 

Rotfleckigkeit, Rotfleckenkrankheit 
des Birnbaums (red mottle virus) 224, 

233, 335, 362, 435 
der Erdbeere (Diplocarpon earliana) 43 

Rotschwingel 325 
Rotwild 26 

Rilbenaaskafer (Blitophaga) 33 

Rilbenblattlaus, Schwarze, s. Bohnen-
blattlaus 

Rilbenblattwanze (Piesma quadrata) 32 

Rilbenerdfloh (Chaetocnema,
Phyllotreta) 33, 352 

Rilbenfliege (Pegomyia hyoscyami)
32, 40, 66 (W), 80 (B), 158, 217, 250, 312, 
317, 319, 323, 352, 353 

Sachregister 

Rilbenkopfalchen (Ditylenchus dipsaci)
s. Stengelalchen

Rilbenlaus, Schwarze 80 (B) 
Rilbenmosaik (beet mosaic virus) 32 
Rilbennematode (Heterodera schachtii)

33, 231, 260 (W), 266, 297, 318 
Rilbenwanze 312 
Rilbsenblattwespe (Kohlrilbenblatt

wespe, Athalia rosae) 39, 100, 313, 
A. colibri 336

Ru!3flec..kenkrankheit 124 (B) 
Rutenkrankheit s. Himbeerrutenkrank

heit und Brombeerrutenkrankheit 

s 

Saatwucherblume (Chrysanthemum
segetum) 339, 420 

Sagewespen (s. a. Apfel-, Pflaumensage
wespe) 46 

Saul(ch)enrost der Johannisbeeren 
(Cronartium ribicola) 43, 126 (B), 218, 
313,362 

Saftkafer 439 
Salatfaule (oft Bakteriose, aber auch 

durch Botrytis) 36, 159 
Salatmosaik (lettuce mosaic virus)

36, 313, 402 
Salzschaden s. Versalzung des Bodens 
Samenmotte 439 
Samtfleckenkrankheit 35 
San-J ose-Schildla us (Quad raspidiotus

perniciosus) 71 (Q}, 103, 148 (B), 165, 
187, 218, 226, 268, 355 (B), 390 (Q), 
421 (B), 435 

Sandrohr (Calamagrostis epigeios) 442 
Sattelmilcke (Haplodiplosis equestris)

an Getreide 29, 352 
Sauergraser 23 
Scaptomyza flava (Dipt. Drosophil.) 

an Brassica 39 
Schaden durch Auftausalze 21 
Schafgarbe (AchiUea millefolium) 89 
Schafschwingel 325 
Schalenwickler s. Apfelschalenwickler 
Scharbockskraut (Ranunculus ficaria,

Ficaria verna) 88 
Scharkakrankheit (Sarka, Pockenkrank

heit) des Steinobstes (plum pox virus)
104, 165, 169, 224, 225, 267, 297, 359, 
421 (B) 
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Schildkafer 33 
Schildlause (Coccidae; s. a. San-Jose

Schildlaus, Schmierlause, Motten
schildlaus, Zwetschenschildlaus) 
an Zierpflanzen 50 

Schilf(rohr) (Phragmites communis) 
23, 89 

Schimmelkafer (Cryptophagus) 52 
Schlammfliege in Wohnungen 52 
Schlammschachtelhalm svw. Teich-

schachtelhalm 
Schmachtkorn s. Kiimmerkorn 

Schmalbauch (Phyllobius) an Obst
geholzen 45 

Schmierlause (Wollause, Pemphiginae, 
Pseudococcinae) an Laub- und Nadel
holzern (s. a. Douglasienwollaus) 
50, 432 

Schnecken (bes. Nacktschnecken, einschl. 
Ackerschnecken) 25, 158, 159, 217, 420, 
441 (M) 

Schneeschimmel des Getreides 
(Fusarium nivale; s. a. Auswintern) 27 

Schokoladenfleckenkrankheit 
(Botrytis fabae) 35 

Schorf allg. 249 

Schorf des Kern- und Steinobstes, Obst
schorf (Venturia [Fusicladium]; 
einschl. Apfel-, Birnen-:-, Blatt-, 
Frucht-, Lagerschorf) 41, 102, 124 (B), 
159, 178, 187, 203, 204, 218, 229, 313, 419, 
420, 431 

Schorf der Sellerie s. Sellerieschorf 

Schosserbildung 19, 20 

SchrotschuBkrankheit des Steinobstes 
(Clasterosporium carpophilum) 42 

Schiittekrankheit der Nadelholzer 
s. Douglasienschiitte und Kiefern
schiitte

Schwaden (Glyceria; Flutender S. =
G. fluitans, GroBer S. = G. aquatica) 
345

Schwammspinner 254 

Schwarzbeinigkeit (s. a. Fu.Bkrankheit) 
des Getreides (bes. des Weizens, durch 

den Halmtoter Ophiobolus graminis) 
27 

der Kartoffel (Erwinia phytophthora) 
30, 215 

der Riibem s. Wurzelbrand 

Schwarzfaule der Mohre s: Alternaria 
(radicina) 

29* 

Schwarzfleckenkrankheit, Schwarz
fleckigkeit 
der Christrosen (Coniothyrium 

hellebori) 221 

der Reben 73 (M), 83 
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der Rosen (Diplocarpon [Marssonina] 
rosae) 48, 140 (B), 393 (M) 

Schwarzrost des Getreides (Puccinia 
graminis) 28, 74, 76 (B), 363 

Schwarzwild (Wildschwein, Sus scrofa) 
26 

Sclerotinia sclerotiorum s. Sklerotien
krankheit 

Sclerotium rolfsii an Iris s. Sklerotien
krankheit, s. perniciosum 273 

Seekanne (Limnanthemum 
hymphaeoides) 181 

Seggen (Carex) 323 

Selleriefliege (Sellerieminierfliege, 
Philophylla [Acidia] heraclei) 40 

Sellerieschorf (Phoma apiicola) 35, 255 

Septoria s. Blattfleckenkrankheit und 
Spelzenbraune 

Sirex, Siricidae s. Holzwespen 

Sklerotienkrankheit (Sclerotinia, z. B. 
S. sclerotiorum)
an Chrysanthemen 47
an Gemiise 340
an Gurken (Sclerotinia-Fa.ule) 135 (B)
an Kohlrabi 36 (B), 216
an Nelken 47
an Raps (Rapskrebs) 36, 362
an Tulpen (Graufaule, Sclerotium

tuliparum) 48 
an Zierpflanzen 400 

Sonnenwolfsmilch (Euphorbia 
helioscopia) 377

Spargelfliege (Platyparea poeciloptera) 
40, 229 

Spargelkafer (Creoceris 
duodecimpunctata) 38 

Spargelrost (Puccinia asparagi) 35 

Spatz, Spatzenbekampfung s. Sperlinge 

Spechte (Picus) 26 

Speckkafer 52, 439 

Speisebohnenkafer 38 

Spelzenbraune des Weizens (Braun-
spelzigkeit, durch Macrophoma 
hennebergii, Septoria nodorum u. a.) 
Getreide 28, 76, 158, 173, 214, 231, 377, 
435 (B) 
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Sperlinge (Passer; Haussperling = 
P. domesticus, Feldsperling =
P. montanus) 26, 188, 206 (B), 389 (B),
443

Spinnmilben (Rote Spinne, 
Tetranychidae; s. a. Bohnenspinn
milbe) 
Allg. 168 (M), 229, 385, 431, 441 (M) 
an Gemiisepflanzen 37 (B), 217 
an Hopfen (z. B. Tetranychus urticae) 

74 (M) 
an Obstanlagen 44, 82, 150 (B), 256, 

260 (W) 
an Strafienbaumen 22, 254 
an Zierpflanzen 50 (B), 140 (B), 148, 241, 

411, 416, 428 

Spitzwegerich (Plantago lanceolata) 
145 (B) 

Springschwanze (CoHembota) 25, 33, 148 

Sprilhfleckenkrankheit des Kirschbaums 
(Cylindrosporium padi) 42, 125 (B), 160, 
179,202,203,218,229,298,313,431 

Stachelbeerblattwespe 
(bes. Pteronidea ribesii) 47, 411 

Stachelbeermehltau, Amerikanischer 
(Sphaerotheca mors uvae) 43, 125 (B), 
218, 419 

Stachelbeerspanner 46 

Stallfliegen 152 (B) 

Stammfaule (Stengelfaule) 
der Pelargonien u. Gloxinien 49, 221, 
241, 436 (B) 

Stammnarbung des Apfelbaums (apple 
stem pitting virus) 43, 159, 232, 393 

Star (Sturnus vulgaris) 323, 443 

Staunasse 271 

Stecklenberger Krankheit der Sauer
kirschen (Prunus nectrotic ring spot 
virus str. cherry [sour] Stecklenberg 
virus) 43, 130, 190, 218, 250 

Stengelalchen (Stockalchen, Ditylenchus 
dipsaci; s. a. Ditylenchus) 
allg. 47, 182, 187, 231 
an Getreide 30 
an Gurken 41 
an Kartoffeln 80 (B) 
an Klee 34, 80 
an Mais 328, 336 
an Ruben (sog. Riibenkopfalchen) 33, 

114 (B), 175, 206 (B), 419, 435 (B) 
an Tabak 41 
an Zierpflanzen 51 
an Zwiebeln 41 

Stengelbrenner des Rotklees 
(Gloeosporium caulivorum) 33 

Stengelfaule 
allg. 35 

Sachregister 

der Pelargonien s. Stammfaule 
an Zierpflanzen s. Pythium 

Stengelgrundfaule 
der Zierpflanzen (durch Phoma) 160 

Sternruiltau der Rosen 
s. Schwarzfleckenkrankheit

Stippigkeit des Apfels (nichtparasitar) 
51, 179 

Stockalchen svw. Stengelalchen 

Stockente 443 

Storchschnabel (Geranium) 377 

Streifenkrankheit der Gerste 
(Helminthosporium gramineum) 27 

Strichelkrankheit der Kartoffel 
(potato virus Y) 31 

Sturmschaden 254,271 

Sumpfschachtelhalm (Duwock, 
Equisetum palustre) 23, 329, 339 

T 

Tabaknekrosevirus 
(tobacco necrosis virus A) 
an Primula obconica 50 

Taschenkrankheit der Pflaume 
(Narrentaschen, Taphrina pruni) 42 

Tauben (bes. Haustauben als Schadvogel) 
26,174,249,250,443,444 

Taubnessel (Lamium) 23 (B), 86 (B), 136, 
370, 375, 377 

Taubnessel, Rote (Purpurrote) 
(Lamium purpureum) 
136, 137, 141 (B), 142 (B), 144 (B) 

Tausendfiiiller (Myriapoda; 
s. a. Zwergfiiiller) 24, 250, 428

Teichrose, Gelbe (Nuphar luteum) 197 

Teichschachtelhalm (Equisetum 
fluviatile = E. Iimosum) 323, 344 

Teppichkafer 52 

Thielaviopsis s. Wurzelbraune 

Thrips s. Blasenfiifie 

Tipula (Wiesenschnaken, Tipulidae) 
allg. 100, 260 (W), 312 
auf Griinland 24, 329, 331, 336, 354, 365, 

366 

Trauerfliegenschnapper 
(Muscicapa hypoleuca) 443 

Trauermiicke (Sciara) an Zierpflanzen 
51, 229, 273, 368, 428 

Triebsuchtvirose 131 
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Trockenfaule 22, 51 

Trockenheitsschaden (Durreschaden) 
251, 432, 442 

Typhula graminum (Typhula-Faule) 27 

u 

Ulmensterben 432 

Umfailen (Umfallkrankheit, 
s. a. Schwarzbeinigkeit)

an Gemuse 34 

an Ruben 32, 61 

Umkippen der Tulpen 22 

V 

Valsa an Steinobst (Krotenhaut
krankheit) 42 

Verdammung von Kiefernkulturen 
durch Graswuchs 442 

Vergilbungskrankheit der Ruben 
(Yellowkrankheit, beet yellows virus) 
32, 254, 260 (W), 269 

der Zierpflanzen 148 

Verkehrsabgase 22 

Versalzung des Bodens 21, 416 

Verticillium s. Wirtelpilzwelke 
V. spec. an Hopfen 84
V. spec. an Zierpflanzen 47, 160, 400

Viruskrankheiten, 
Virosen (s. a. Mosaikkrankheit) 
der Kartoffel (s. a. Blattrollkrankheit, 

Strichelkrankheit) 318, 335, 358 
der Obstgeholze (s. a. Adernaufhellung, 

Flachastigkeit, Grunscheckung, 
Gummiholzvirose, Mosaikkrankheit, 
Rauhschaligkeit, Ringflecken
krankheit, Rotfleckigkeit, Scharka
krankheit, Stamtnnarbung, 
Stecklenberger Krankheit 42, 190, 
218, 223 (B), 319 

VogelfraJ3 (s. a. Amsel, Dompfaff, Elster, 
Fasan, Finken, Krahen, Sperlinge, 
Star, Tauben) 92, 229 

Vogelmiere (Stellaria media) 23 (B), 
122 (B), 136, 137, 138, 141 (B), 142 (B), 
339, 369, 370, 374, 375, 377 

Vogelschutz 92, 93, 443 

w 

Wacholderdrossel 26 

Waldgartner (Blastophagus) 275 

Wanzen (als Pflanzenschadlinge) 
s. Blattwanzen

WasserhahnenfuJ3 197 

Wasserlinse, Untergetauchte 
(Lemna trisulca) 197 
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Wasserpest (Elodea canadensis) 197 

Wasserschwaden (Glyceria maxima) 323 

Wegerich (Plantago; s. a. Spitzwegerich) 
23 

Weichhautmilben (Tarsonemidae; 
s. a. Erdbeermilbe)
an Zierpflanzen 221,241,353,428

WeiJ3fleckenkrankheit der Erdbeere 
(Mycosphaerella fragariae) 43, 218 

WeiJ3fleckigkeit der SuBkirschen 
(cherry white spot virus) 223 (B) 

Weizenflugbrand (Ustilago tritici) 
28, 76 (B), 158, 214, 415 

Weizengallmucken 
(Gelbe W. = Contarinia tritici, 
Rote W. = Sitodiplosis mosellana) 
29,251,279,312,365 

Weizensteinbrand (Tilletia tritici; 
vgl. a. Zwergbrand) 28, 415 

Welke(krankheit) (meist durch Colleto
trichum-, Cylindrocarpon-, Fusarium-, 
Sclerotinia- oder Verticillium-Arten; 
s. a. Wirtelpilzwelke)
des Hopfens 83
der Luzerne (Luzerneblattwelke) 33

Wicke (Vicia; als Unkraut) 23 

Wiesenfuchsschwanz 325 

Wiesenkerbel (Anthriscus silvestris) 
24 (B), 89 

Wiesenknopf (Sanguisorba; 
bes. GroBer W., S. officinalis) 119 (B) 

Wiesenschwingel 325 

Wiesenstorchschnabel 23, 89 

Wildfeuer 36 

Wildhirse 88, 175, 328, 338, 420 

Wildschaden (bes. WildverbiJ3, aber auch 
Schalschaden; s. a. Hase, Reh, Schwarz
wild) 174, 220, 249, 275, 442 

Wildschwein s. Schwarzwild 

Winde s. Ackerwinde 

W indenknoterich 
(Polygonum convolvulus) 137, 141 (B) 
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Windhalm (Apera spica venti) 23, 87, 
122 (B), 169, 172, 191, 338, 352, 353, 372, 
374, 385, 420, 432 

Wirtelpilzwelke (VerticiUium-Welke, 
Verticilliose, durch Verticillium 
alboatrum, dahliae u. a.; Welke
krankheit) an Zierpflanzen 
(z. B. Chrysanthemen) 160 

Wollause s. Schmier la use 

Wtihlmaus (Schermaus, Arvicola 
terrestris) 25, 255, 367, 389 (B), 420 

Wurzelbraune (Wurzelfaule, 
Thielaviopsis basicola) an Zierpflanzen 
(z. B. Cyclamen, Stiefmtitterchen) 48, 
146, 273, 305 (B), 364, 436 (B) 

Wurzelbrand (s. a. Umfallen) 
der Gemtisepflanzen 34 
der Ruben (Schwarzbeinigkeit) 32, 100, 
158,192 

Wurzelfaule allg. 19, 146, 178 
der Erdbeere 43 
der Gurke 35 
der Petersilie 398 
der Zierpflanzen s. Pythium und 

Wurzelbraune 47, 160 

Wurzel(gallen)alchen 
(Heterodera, Meloidogyne) 
an Gemtisepflanzen 41, 81, 353 
an Zierpflanzen 51, 221, 222 

Wurzellause (z. B. Rhizoecus falcifer 
[Ripersia falcifera]) an Gemtise
pflanzen 37, 432 

Wurzelmilben (Rhizoglyphus echinopus) 
an Zierpflanzen 50, 400, 436 (B) 

Sachregister 

Wurzelnematoden 
s. Wurzel(gallen)alchen

Wurzelnematoden, Wandernde 
allg. 233, 234, 318, 334 (W), 343 
an JV[aiblumen s. Maiblumenalchen 

Wurzelpilz 148, 305 (B) 

X 

Xanthomonas (Bakteriosen) 
X. begoniae an Begonien s. Olflecken

krankheit 145

z 

Ziest 282 

Zikaden (Homopt. Cicadina) 
an Rosen s. Rosenzikade 51 

Zinkvergiftung an Calceoloinen 21 

ZwergfilBler (Symphyla; 
z. B. Scutigerella) 24, 272

Zwergsteinbrand 28, 76 

Zwetschenschildlaus (Zwetschennapf
schildlaus, Eulecanium corni) 44 

Zwiebelfliege (Phorbia antiqua) 40 (B), 
159, 178, 393 (M), 432, 441 (M) 

Zwiebelminierfliege (Phytobia cepae) 40 

Zwiebelrotz 34 

Zwiewuchs der Kartoffel 20 

Zypressenwolfsmilch 137 




