
Jahresberichte 

des Deutschen Pflanzenschutzdienstes 

Herausgegeben von der Biologischen 

Bundesanstalt fur Land- und Forstwirtschaft 

zusammengestellt von Dr. Wolfgang Koch 

Leiter der Bibliothek Braunschweig 

25. Jahrgang 1978

Braunschweig 1979 

ISSN 0524-7578 



INHALTSVERZEICHNIS 

1. Die wichtigsten Krankheiten und Schadlinge an Kulturpflanzen
in der Bundesrepublik Deutschland im Anbaujahr 1978

2. Organisation . . . . 

3. Personalverhaltnisse

4. Ausbildung von Fachkraften

5. Aufk.larungstatigkeit . . . . 

6. Dberwachungsaufgaben nach dem Pflanzenschutzgesetz

7. Amtliche Pflanzenbeschau

8. Pflanzenschutzmittel und -geratepriifung

9. Reihenuntersuchungen . .

10. Erfahrungen und Versuche

10.1. Getreide
10.1.1. 
10.1.2. 
10.1.3. 
10.1.4. 

Krankheiten 
Schadlinge . 
Unkrauter . 
Pflanzenwachstumsregulatoren 

10.2. Mais . . . . . . .  . 
10.2.1. Krankheiten 
10.2.2. Schadlinge 
10.2.3. Unkrauter 

10 .3. Kartoffeln 
10 .3 .1. Krankhei ten 
10.3.2. Schadlinge 
10.3.3. Unkrauter . 

10.4. Raps und Cruziferen-Zwischenfriichte 
10.4.1. Krankheiten 

10.5. 

10.4.2. Schadlinge 
10.4.3. Unkrauter 

Riiben 
10.5.1. 
10.5.2. 
10.5.3. 

Krankheiten 
Schadlinge 
Unkrauter . 

5 

35 

41 

42 

45 

46 

60 

64 

66 

74 

74 
74 
86 
89 

101 

101 
101 
102 
104 

108 
108 
110 
112 

113 
113 
114 
116 

118 
118 
119 
121 



10.6. Gemiise ... . .  . 
10.6.1. Krankheiten 
10.6.2. Schadlinge 
10.6.3. Unkrautttr 

10.7. Obst . . . . . .  . 
10.7.1. Krankheiten 
10. 7.2. Schadlinge

10.8. Sonderkulturen 
10.8.1. Krankheiten 
10.8.2. Schadlinge 
10.8.3. Unkrauter 

10.9. Zierpflanzen 
10.9.1. Krankheiten 
10.9.2. Schadlinge 
10.9.3. Unkrauter 
10.9 .4. Pflanzenwachstumsregulatoren 

10.10. Griinland undRasen . 
10.10.1. Krankheiten 
10.10.2. Schadlinge 
10.10.3. Unkrauter 

10.11. Forst und Gewasser 

10.12. Vorratsschutz, Materialschutz und Lastlinge 

10.13. Pflanzenschutzmittel und Pflanzenschutzmittelriickstande 

10.14. Pflanzenschutzgerate und Anwendungstechnik 

10.15. Biologische Schadlingsbekampfung 

10.16. Integrierter Pflanzenschutz 

11. Rechtsvorschriften

11.1. Im J ahre 197 6 a uf B undesebene erlassene Rechtsvo rschriften

11.2. Rechtsvorschriften der Lander

12. Veroffentlichungen

13. Dbersichtsskizze . .

123 
123 
128 
129 

131 
131 
137 

139 
139 
141 
141 

142 
142 
147 
149 
150 

152 
152 
153 
153 

155 

162 

164 

166 

168 

170 

174 

174 

177 

179 

193 



1. Die wichdgsten Krankheiten und Beschadigungen an Kultur
pflanzen in der Bundesrepublik Deutschland im Anbaujahr 1978
(November 1977 bis Oktober 1978)

Nach den monatlichen Berichten der Pflanzenschutzamter, den Witterungsberichten des Deut
schen Wetterdienstes und Angaben des Statistischen Bundesamtes zusammengestellt von den 
Fachinstituten der Biologischen Bundesanstalt fur Land- und Forstwirtschaft und ihrer Dienst
stelle fur wirtschaftliche Fragen und Rechtsangelegenheiten im Pflanzenschutz. 

lnhaltsubersicht: 

1. Witterung und Witterungsschaden . . . . . . . . 
a) Witterungsverlauf . . . . . . . . . . . . . . 
b) Pflanzenentwicklung und Witterungsschaden

2. Krankheiten und Beschadigungen an Getreide .
3. Krankheiten und Beschadigungen an Kartoffeln .
4. Krankheiten und Beschadigungen an Riiben . . .
5. Krankheiten und Beschadigungen an Futterpflanzen
6. Krankheiten und Beschadigungen an Gemiise-, Handels- und Olpflanzen
7. Krankheiten und Beschadigungen an Obstgewachsen
8. Krankheiten und Beschadigungen an Forstpflanzen
9. Krankheiten und Beschadigungen an Zierpflanzen . .

Anmerkung: 

Unkrauter, allgemeine Schadlinge und nichtparasitare Krankheiten werden im Gegensatz zu 
friiheren Berichten bei den jeweiligen Kulturpflanzengruppen mitbehandelt. Im folgenden 
Bericht werden die Namen der Pflanzenschutzdienststellen meistens abgekiirzt verwandt; die 
Bezeichnungen geben gleichzeitig an, auf welche Amtsbereiche sich die Berichterstattung be
zieht: Berlm (B), Bonn-Bad Godesberg (B,N), Bremen (HB), Frankfurt (F), Freiburg (FR), 
Hamburg (HH), Hannover (H), Karlsruhe (KA), Kassel (KS), Kiel (Kl), Koblenz (KO), 
Mainz (MZ), Miinchen (M), Munster (MS),Neustadtander WeinstraRe (NW), Oldenburg (OL), 
Stuttgart (S), Trier (TR), Tiibingen (TU). Weitere Abkiirzungen: Amtsbezirk (Abz.), Dienst
bezirk (Dbz.), ,,ohm; nahere Angabe" (o.n.A.). 
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1. Witterung und Witterungsschaden

a) Wltterungsverlauf

In der ersten Dekade des November  war es in Deutschland aufserordentlich mild, 
im Siiden kam es zu einer zweiten Erdbeerreife, in · Stidwestdeutschland bliihten in 
Talern Veilchen; beendet wurde die milde Periode <lurch einen orkanartigen Sturm. An
schliefsende kiihlere und regem:e1che Abschnitte ergaben trotz der zum Monatsende erheb
lich zu kalten Tage im Mittel einen Temperaturiiberschufs von 2° C. Die Haufigkeit der Nie
derschlage iiberstieg die Norm, und es kam, abgesehen von einigen Ausnahmen, im gesamten 
Bundesgebiet zu einem Niederschlagsiiberschufs von bis zu 200%; in Schleswig-Holstein und 
den Mittelgebirgen iiberstieg er dieses Niveau. Trotz Ubersattigung der Boden gedieh Winter
getreide ohne nennenswerte Schadigungen. 
Der D e zember  war ebenfalls zu warm, nach den Normalwerten um 1 bis 2° C. Die 
iiberdurchschnittlichen Temperaturen gab es von der 2. Dekade an bis zum Jahresende 
in ganz Deutschland. So brachte der 24. seit 20 Jahren vielenorts die hochsten Temperaturen 
eines Heiligabends. In Berlin waren es seit mindestens 146 Jahren die warmsten Weihnachten. 
Zu Beginn des Monats gab es Schnee, und es bildete sich im Siiden und in den Mittelgebirgen 
eine geschlossene Schneedecke aus; starkere Niederschlage fielen zu Beginn der zweiten und 
dritten Dekade als Regen; <lessen Menge war aber for ein Erreichen des Normalwertes in 
Nord- und Nordwestdeutschland nicht ausreichend; our im Siiden und in Teilen der Mittel
gebirge lag sie iiber dem Durchschnitt. 
Der Jan  u a r war nun schon sechsmal hintereinander zu warm und die Niederschlage 
iiberstiegen nur im nordlichen Niedersachsen und in Schleswig-Holstein die Norm. Sie 
fielen dort meist als Regen und haben auf schlecht strukturierten Boden bei spat gesatem 
Wintergetreide und -raps zu Nasseschaden gefiihrt. Zu Beginn der zweiten Dekade bildete sich 
im norddeutschen Tiefland eine geschlossene Schneedecke; in grofsen Teilen Bayerns bestand 
sie sogar den ganzen Monat iiber. Die Vegetationsruhe hielt an, somit blieben die Bestockungs
fortschritte des Weizens gering. 
Der Witterungsverlauf im Feb  r u a r war <lurch eine dreiwochige zu kalte Peri ode mit 
Werten, die in der Zeit vom 14. bis 21. die Normalwerte um bis zu 10° C unterschritten, 
gekennzeichnet. Die Zahl der Eistage ( d. h. das Temperaturmaximum bleibt unter 0° C) be
trug zwischen 10 und 20, normalerweise sind es 2 bis 7. Dadurch fielen die Niederschlage, die 
- grofsere Gebiete in Siid- und Siidwestdeutschland ausgenommen - die Norm bei weitem iiber
schritten, als Schnee, und es kam im Norden an 7 bis 23 und im iibrigen Bundesgebiet an
20 bis 28 Tagen zur Ausbildung einer Schneedecke; die Saaten blieben also iiberwiegend vor
Frost geschiitzt. Leichte Boden konnten am Monatsende bereits zur Friihjahrsbestellung ab
geschleppt werden.
Im M a r z  waren our in der ersten Dekade Tage mit reichlich Sonnenschein und vergleichs
weise mafsigen Niederschlagen haufig, die zum verbreiteten Ergriinen der Wiesen und zum
Beginn der Bestockung von Winterweizen und Roggen fiihrten sowie in Niedersachsen und
im Westen Bestellungsarbeiten moglich machten. Die nachfolgenden Wochen brachten
meist sehr wechselhaftes Wetter, so dais die Vegetation our geringe Fortschritte machte. Die
Niederschlagsmessungen ergaben Werte, die im grofsten Tei! des Bundesgebietes beim
Doppelten des Normalwertes lagen. Langere Abschnitte mit iiberdurchschnittlichen Tempe
raturen (insbesondere zwischen dem 8. und 16. sowie dem 23. und 31.) fiihrten dazu, dais ins
gesamt die langjahrigen Durchschnittswerte in Norddeutschland meist um l,5°C (im Raum
Hannover sogar um 2,4° C) und im grofsten Teil des Gebietes siidlich der Donau um bis zu
1 ° C ii berschritten wurden.
Die Witterung fiihrte im Ap r i 1 bei meist normaler Sonnenscheindauer zu Temperaturen,
die unter dem langjahrigen Mittelwert lagen; im norddeutschen Tiefland betrugen die
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Abweichungen zwischen 1,3 und 2° C, in Schleswig-Holstein sogar mehr (z. B. lagen in Schleswig 
die Temperaturen den ganzen Monat iiber nahezu um 5° C unter dem Normwert), im grogten 
Tei! des Bundesgebietes·um l°C. Diese Werte ergaben sich aus einer allgemeinen Kalteperiode'. 
zwischen dem 11. und 18., die sich im Norden des Bundesgebietes noch bis zum 30. fortsetzte; 
im Siiden dagegen herrschten in dieser Zeit iibernormale Temperaturen. Trotz verbreiteter 
Frostschaden an der Obstbliite entwickelte sich die Vegetation in der dritten Dekade im allge
meinen gut. 
Im M a i  wechselten mehrfach zu warme mit zu kalten Abschnitten. Vom 10. bis 17. war es 
im ganzen Bundesgebiet zu kalt. Wahrend im Verlauf des letzten Drittels nur im iiugersten 
Norden normale Temperaturen erreicht wurden, gab es in den iibrigen Gebieten nochmals einen 
zu kalten Abschnitt und erst am Monatsende traten positive Temperaturabweichungen 
von 7,5° C auf. Insgesamt gesehen erreichten die negativen Abweichungen nordlich des Mains 
meist nicht l° C, siidlich dagegen 1 bis 1,5°C. Froste am 11. (Eishei!ige) blieben durch Ver
gilbung der Blattspitzen nicht ohne Einwirkung auf den Stand des Sommergetreides. Die 
Niederschlagsmengen lagen meist iiber dem langjiihrigen Mittel. Dauerregen am 22. und 23. -
in Karlsruhe waren in 48 Stunden 172,6 mm Regen gefallen - verursachte in Nordhessen, im 
Rhein-Main-Gebiet, in weiten Teilen Baden-Wiirttembergs und im westlichen Bayern und 
Franken Oberschwemmungen mit katastrophalen Schaden an Land (Bodenabschwemmungen) 
und Infrastruktur. Dagegen erreichten in Schleswig-Holstein die Niederschlage nur 47% des 
Mittelwertes, auch in weiten Teilen Niedersachsens regnete es nicht genug, so dag der Stand der 
Vegetation am Monatsende schlecht war. 
Die Temperaturdurchschnittswerte des J u n i  lagen mit Ausnahme Schleswig-Holsteins 
unter den Mittelwerten. Die negativen Abweichungen machten insbesondere in den Mittelge
birgen mehr als l° C aus. Nach zu warmen Tagen zu Monatsbeginn war es in ganz Deutsch
land in der zweiten Dekade erheblich zu kalt; diese Situation blieb im Siiden bis zum Monats
ende bestehen. Auf das gesamte norddeutsche Tief!and sowie ein Band vom Saarland bis zum 
Bayerischen Wald fielen mehr als 100 % der normalen Regenmenge, die iibrigen Gebiete sind 
dagegen mit 50 bis 100 % des normalen Niederschlages zu trocken geblieben. Im Verlauf des 
Monats entstanden <lurch Gewitter mit wolkenbruchartigen Niederschlagen mehrfach in ver
schiedenen Gebieten Uberschwemmungen. 
Tiefs bestimmten das Wetter im Ju l i  wahrend des ersten Drittels, teils waren mit diesen 
Wetterlagen ergiebige Niederschlage verbunden; auffallend waren aber die bis zum 22. stark 
unter der Norm liegenden Durchschnittstemperaturen (Abweichungen haufig -4,5°C und 
bis zu -7° C), danach folgte allerdings e"'ine hochsommerliche Hitzeperiode mit einem starken 
Warmeiiberschug, in der gebietsweise mittags Welkeerscheinungen an Hackfriichten beobachtet 
wurden. Aus diesem Verlauf ergaben sich im Monatsmittel, welches meist zwischen 15° C und 
17° C lag, for den grogten Tei! der Bundesrepublik Abweichungen von - l° C bis -2° C; die 
Bodentemperaturen der Krume hielten sich wahrend der kiihlen Periode zwisch�n 15° C und 
20°C. Das grogtenteils fehlende Sommerwetter war auch die Ursache for eine geringere 
Gewittertatigkeit als sie in dieser Jahreszeit zu erwarten ist; auch die Niederschlage erreichten 
nur gebietsweise insbesonders in siidwestdeutschen Gebieten die Norm. 
Der Augus t  war insgesamt zu kalt, d. h. die Mitteltemperaturen wurden meist um -1 ° C 
bis -l,8° C verfehlt. Die starken Abweichungen vom Normalwert-im Siiden zwischen -4° C 
und - 6°C - sind auf die erheblich zu kalten Abschnitte zwischen dem 7. tind 14. und dem 
24. und 30. zuriickzufohren. Am 7. und 8. entluden Dauerregen im siidlichen und ost
lichen Deutschland ungewohnlich hohe Wassermengen, die verbreitet Schiiden·verursachten.
Im mittleren Tei] des Bundesgebietes insbesondere in Rheinland-Pfalz und in Siidhessen
erreichten die Niederschliige jedoch kaum 50 % des Normalwertes, anders im Siiden und
teilweise im Norden.
Im Sep tember setzten sich die zu niedrigen Temperaturen fort, nur kurzfristig am Ende
der ersten Dekade (8. bis 11.) und zwischen dem 22. und 26. gab es zu warme Abschnitte.
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So kam es am Monatsanfang und -ende zu Temperaturabweichungen, die die Mittelwerte 
bis zu 8,5° C unterschritten. Die langjahrigen Durchschnittswerte fiir den Niederschlag 
wurden nur in Siidwestdeutschland und im Rhein-Main-Gebiet nicht erreicht. Im Norden 
und Osten lagen sie dagegen · meist iiber der Norm, so wurden z. B. in Niedersachsen 200 
bis 300 % ermittelt. 
Der Temperaturverlauf war im O kto  ber  durch einen Abschnitt (vom 5. bis 16.) mit 
iiberdurchschnittlichen Temperaturen gekennzeichnet, der im Siidwesten des Bundes
gebietes sogar Mandelbaume erbliihen lieK In Norddeutschland ergaben sich Lufttempe
raturmonatsmittel, die um mehr als + 1 ° C iiber dem Normalwert lagen; anders als in grofsen 
Gebieten siidlich des Mains, eine Ausnahme bildete jedoch der Bereich siidlich der Donau 
bis zum Alpenrand, dort wurden die Durchschnittswerte nicht erreicht. Bedingt durch eine 
Hochdruckbriicke in der Zeit vom 14. bis 30. Oktober blieben die Niederschlage gering, so dafs 
nur im Raum siidlich des Mains die normalen Niederschlagsmengen gemessen wurden. In 
weiten Teilen Norddeutschlands dagegen ergaben sich nicht einmal 50 % der normalen 
Regenmenge. 

b) Pflanzenentwicklung und Witterungsschaden

Der milde und niederschlagsreiche Winter brachte wenig Frost, so dafs sich die Saaten bis 
Januar gut bestocken konnten. Erst im Februar kam es durch F r o s t  zu mehr oder 
weniger starken Schaden an Gemiise (BN, MS, MZ) und Getreide sowie Raps (Kl). 
Nasse schaden  an den Wintersaaten spielten im Marz eine groisere Rolle (Kl, MS, MZ). 
Diese und die A uswin t e rung  wiesen im Vergleich zu 1977 eine Zunahme auf (FR, M); 
im Siiden des Bundesgebietes lagen sie hoher als im nordlichen Tei!. Durch Auswinterung 
fielen bei Winterweizen 0,6 %, bei Wintergerste 0,4 % der Aussaatflache aus. Diese Werte 
liegen allerdings weit unter dem Durchschnitt der Jahre 1972/77. Mit 0,9 % der Aussaat" 
lliiche war die Auswinterung bei Winterroggen gegeniiber 0,6 % im Durchschnitt der Jahre 
1972/77 und 0,1 % in 1977 hoher. Im April blieben die tatsachlichen Frostschaden an der 
Bliite des Obstes teils geringer als erwartet (F, KA), teils kam es zu erheblichen Einbuisen z.B. 
an Erdbeeren und Pfirsichen (an diesen erreichten sie vereinzelt 25 % (MZ)) und an Apfel
baumen am Bodensee (FR); ebenfalls erwahnt wurden Schaden an Obst durch die Pflanzen
schutzdienste in Tiibingen und Miinchen. Auch im Getreide kam es zur Stockung des 
Wachstums durch Kalte (FR, MS). Starke Verschlammungen von Riibenfeldern machten 
in Rheinland-Pfalz die Neubestellung von 50 ha notig. Noch im Mai gab es Frostschaden 
an Obst und Zierpflanzen (B, M). Am 22./23. bzw. 24. Mai fiihrte Dauerregen in Siidwest
deutschland zu Hochwasser mit starken Uberschwemmungen und den damit zusammen
hangenden katastrophalen Schaden an der landwirtschaftlichen Produktion: die Verluste 
wurden aufgrund vorlaufiger Schatzungen allein im Kreis Rastatt mit rund 10 Mill. DM und 
im Reg. Bez. Karlsruhe insgesamt mit 15 Mill. DM angegeben. Schaden als Folge von Nasse 
waren im Juni und Juli an Obst sehr verbreitet; besonders litten Siiiskirschen; durch Platzen 
der Friichte entstanden haufiger und verbreitet starke Verluste (FR, KA, MS, MZ, OL). In 
den Dbz. Trier und Neustadt a. d. Weinstraise waren 40 % der Friichte beschadigt (MZ). 
Hage l  verursachte an Obst vielfach schwere Schaden, z. B. im Bodenseeraum (FR) und 
in Nord- und Siidwiirttemberg (S, TU), betroffen waren aber auch Mais (S), Gemiise (OL), 
Riiben (MS, MZ, OL), im siidlichen Tei! des Kreises Paderborn kam es zu Totalschaden an 
Wintergerste und Winterweizen (MS). Unter zu ka l t e r  W i t t e r u n g  verzogerte sich das 
Wachstum von Mais erheblich (B, F, M, S, TU), aber auch im Feldanbau von Bohnen und 
Erbsen gab es deshalb erhebliche Schwierigkeiten (BN). Der Freiland-Gurkenanbau erlitt 
besonders im August durch Ernteverzogerung und Abstoisen der Friichte Verluste (H, KA, M). 
Bereits im September waren Buschbohnen und Chinakohl (BN) sowie Gurken (F) durch 
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·Frost geschadigt worden. lnfolge der Witterungsverhaltnisse verzogerte sich die Getreide
ernte und es blieben weder Schaden <lurch Staunasse (KA, M, MZ, S) noch das Lagern des
Getreides aus, wobei Wintergerste und Winterroggen teilweise sehr stark (H, KA, MS, MZ)
betroffen waren; auch im August wurde auf gebietsweise starkes Lagern des Getreides hin
gewiesen (Kl, OL, S, TU), wobei Auswuchsschaden nicht ausblieben (Kl, OL, S), die im Dbz.
Trier bei Roggen auf 30 % und bei Weizen auf 10 % geschatzt wurden (MZ). Starkste
Beeintrachtigung erfuhr das Riibenwachstum <lurch die infolge der extremen N ieder 
s c h l a g  e entstandenen Bedingungen; Bodenverdichtungen verursachten Vergilbung und
Beinigkeit (MZ). (Sc h o lz, M., Berlin-Dahlem)

2. Krankheiten und Beschadigungen an Getreide

Die Wintergerste wies im Herbst 1977 im Vergleich zum Vorjahr schwiicheren Mehl
t au -Befall auf. Lediglich bei sehr friiher Aussaat und kraftig entwickelten Bestanden 
wurden Befallswerte von 40 % ermittelt (KA, M). Auch wahrend des Friihjahrs und im Sommer 
1978 war allgemein nur schwacher Mehltaubefall an der Wintergerste zu verzeichnen. Bei 
Sommergerste mufsten dagegen in einigen Gebieten bei starkem Befallsdruck chemische Be
kampfungsmafsnahmen eingeleitet werden (H, F, OL). Winterroggen wies wie in den Vor
jahren allgemein und besonders in dichten Bestanden hohen Befall auf (H, MS, MZ, OL). 
Starkeres Mehltauauftreten an Hafer wurde im Juli gemeldet (OL). Erste Befallssymptome 
am Weizen traten im Januar (an Weizenfriihaussaaten MZ) und April (KS, MS, S) auf. Der 
Befall stieg in den Monaten Mai und Juni weiter an (KA, OL, S). Besonders stark litten die 
Sorten Caribo, Benno, Kormoran, Jubilar und Diplomat, wiihrend die Sorten M. Huntsman, 
Kranich, Carimulti (F, H, MZ) und Carisuper (MZ) befallsfrei blieben. Im siiddeutschen 
Raum schwankte der Befall zwischen ,,befallsfrei" und ,,Totalbefall" auf engstem Raum (M). 
Im Juli ging der Befall auf die Ahren iiber (F, M, S), wobei besonders Sommerweizen stark ge
schadigt wurde. Auch im August lieisen sich die Befallsunterschiede zwischen den Sorten noch 
nachweisen. Erstmalig wurde Mehltau an Mais beobachtet (KA). Die befallenen Pflanzen 
zeigten vermehrte Triebbildung, vermehrten Kolbenansatz und Bliitenvergriinung. Nur dichte, 
friihausgesate Wintergerste zeigte im Oktober 1978 leichten Mehltaubefall (F, H, MS, OL). 
Ge lbros t-Befall auf Gerste wurde relativ genng bei Wintergerste (M, MZ) 
und etwas starker bei Sommergerste (OL) beobachtet. Gelbrost auf Weizen war bereits im 
Mai verbreitet {H, Kl, M, MS, MZ) und fiihrte in fast alien Amtsbezirken, besonders bei der 
Sorte ,,Vuka" teilweise zu sehr starkem Befall. ,,Clement" (OL), ,,Diplomat" (H, Kl), 
,,Herakles" (TD), ,,Joss" (MZ), ,,Kormoran" (Kl), ,,Kranich" (H, MZ, OL), ,,Magnet" (M), 
,,Monopol" (OL) und 4I1 geringerem Maise auch ,,Caribo" (H) waren ebenfalls auffallend 
befallen. -Einige Wintergerstensorten zeigten schon im Spiitherbst B r a u n- (oder Z w e  r g-)rost
Befall (OL, TU). Im allgemeinen blieb der Befall auf Winter- und So!llmergersten im Laufe 
des Sommers relativ niedrig (H, Kl, M, OL, TU) und war nur teilweise starker (FR, OL). -
Bra  unros  t bei Weizen trat zum Tei! nur in geringerem Maise auf (M, MZ, TD), wurde aber 
auch mit starkerem Befall gemeldet (KA, M, OL, S), besonders von ,,Vuka" (Kl, MZ). 
Braun  r o s t an Roggen wurde ah Mai beobachtet und breitete sich zum Tei! sehr schnell 
und stark aus {Kl, M, MZ, OL). 
Im Berichtsjahr trat M a i s  be  u 1 en  brand  wahrend der gesamten Vegetationsperiode in 
allen Gebieten gering au£. Nur vereinzelt war der Befall in der Rheinebene etwas starker. -
Die S t enge l f au l e  des Maises (verursacht hauptsachlich <lurch Fusarium-Arten) war in 
den Ki.irnermaisgebieten miiisig (KA) bis stark vorhanden (FR, MS, MZ, OL). Im nordwest
deutschen Raum wurde der Stengelbruch <lurch starken Wind vermehrt. 
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W eitere pilzliche , n ichtpara s itare und Viru s-Erkrankun gen: 
H a lmbru chkrankheit Winterweizen F FR H KA Kl MMS MZ OL TO, 
(Cercosporella herpotrichoides) Wintergerste FR KA Kl M MZ, 

Winterroggen KIM MZ OL 
Sch w a rzb ei n i gk eit de s W eizen s 
und der Gerste (Ophiobolus graminis) 
Halmba s i s erkrankun gen 
(Rhizoctonia solani) 
Schn e e s chi mm e l  (Fusarium nivale) 

Typhula-F a u le (Typhula incarnata) 
S tre i f en krankhei t der Gerstc 
(Helminthosporium gramineum) 
N etzfle ck enk r a nkh e i  t der Gerste 
(Helminthosporium teres) 
B la ttfle ck en  kra nkhe it der Gerste u. 
de s Rog gen s (Rhynchosporium secalis) 
W ei z e n  b la ttd ii r re (Septoria tritici) 
Blattfleck en- u n d  Halmbruch-

Winterweizen Kl MS MZ TO 

Sommergerste MZ 
Winterweizen FR TO, 
Wintergerste FR KAM OL S TO, 
Winterroggen FR M TO 
Wintergerste BN F FR H Kl KS M MS MZ OL S TO 

Wintergerste F, Sommergerste HMS MZ 

Wintergerste FR MZ OL, Sommergerste BN 
Wintergerste BN F FR H Kl MZ OL S TO, 
Winterrog gen MZ, Sommergerste FR MS MZ 
Winterweizen Kl OL 

k ran kh e it de s Hafers (Septoria avenae) Hafer OL 
Ascochyta sorghi W eizen M 
Sp e lz e n bra u n e (Septoria nodorum) Winterweizen F FR H Kl M MS OL S TO, 

Sommerweizen FR TO 
W e  i ze n flu g bra n d  (Ustilago tritici) 
Ger s t e n flu gbra n d  (Ustilago nuda) 

Parti e lle Ta ubahri gk e it 
(Fusarium spp.) 
Sch w a rz e  d e s Getreide s 
(Cladosporium herbarum) 
Mutt e rk orn (Claviceps purpurea) 

Winterweizen Kl OL 
Wintergerste F FR H HH Kl MS MZ OL TO, 
Sommergerste FR MZ OL TO 

Winterweizen H M MZ OL TO, Sommerweizen TO 

Winterweizen OL, W eizen FR, Sommenveizen OL 
Roggen F, Winterrog gen FR, Winterweizen OL, 
Sommerweizen OL 

Z wi e wuch s  Hafer Kl  OL, Sommergerste K I  MZ OL 
Fli s s i gk e i  t Hafer MS 
D orrfleck e nkrankheit (Mn-Mangel) Hafer MS 
Viro s e Gelbve rz wergun g 
(Barley yellow dwarf virus) 
Viru s erkrankun gen  
V e r gilbun g 
Vi ro s e Haf errote 

Wintergerste M, Winterweizen M 
Wintergerste BN F, Winterweizen BN 
Wintergerste H M MS MZ O L TO 
Hafer KIMZ 

Der Befall de s Wintergetreide s <lurch di e Getre ideblattla u s e  be gann 1978 teils bereit s 
im Mai (MZ) , mei st aber erst i m  Juni. Di e Befallshohe bli eb i m  Juni malsi g ( H, HH, Kl, M, 
MS, OL) und Be s atz be schrankte s ich oft auf den Feldrand (MZ). Auch im Juli bli eb di e s er 
unter der wirt schaftlichen Schaden s s chwelle (Winter- und Sommergetreide ) (FR, H, Kl, M, 
MS, MZ, OL, TO). Im Norden traten an Winterweizen die Gro ls e  Getre ideblattla u s  
unddi e  Ble iche Getre ideblattla u s  auf,an Haferdi e H a f e rblattla u s  unddi e  Blei c he 
Getreid e bla ttla u s. Im Au gu st brachen di e Getreideblattlau s p opulati on en zu s ammen. 
Ledi glich an Mai s wurden i m  Au gu st (OL) und September (M) n och grolse Blattlau szahlen 
fe stge stellt. In He s s en wurde im Juli di e G rii n e  Mai s bl a ttl a u  s an schwach entwickelten 
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Maisbestanden gefunden. - Die We izenga l lm iicken traten schwach (H, MS) bzw. ver
starkt auf (FR, MZ). - Gelbe  Weizengallm iicken  in erheblichem Umfang in Mittel
franken (M). -Befall mit der S a t  t e Im ii ck  e erreichte z. T. ein erhebliches AusmaB (FR, M, MS). 
-Schaden <lurch die B r achf liege  waren in einigen Bezirken vereinzelt an Wintergetreide
zu beobachten (FR, KA, Kl, M,, OL); Winterweizen nach Riiben oder Kartoffeln wurde
aber mehrfach stark geschadigt (F, H, M, 5). -Die Ger s t enmi n i e r f l i e g e  wurde vereinzelt
schadlich (M, MZ). -Das Auftreten des Ge t r e ide laufkafer s  blieb 1977/78 gering (H,
MS, MZ). -FraBschaden durch das Get re idehahnchen  an Winter- und Sommergetreide
waren verbreitet zu beobachten (M, MS, MZ, OL). - Die Larven der Fr i t 
f l i ege  schadigten Ende 1977 vereinzelt Wintergetreide (H, Kl, M, MZ, OL). Im
Oktober 1978 wurde friih gesate Wintergerste besonders befallen (F, M, MS, MZ). An Mais
blieben die Fritfliegenschaden 1978 meist gering (BN, F, FR, H, KA, MS, MZ, OL, TO). Ledig
lich im Dbz. Bruchsal (KA) wurden Befallswerte bis zu 70 % erreicht; starke Schaden auch
an Spatsaaten im Abz. Neustadt a.d.W. (MZ). - Der Flug des M a i s z iin s l e r s  blieb 1978
meist gering. Dementsprechend war auch der Befall schwach (FR, KA, MZ, S). - Im Norden
kam auf leichten Boden der Kar t offe l  bohre r  an Mais vor (Kl).
Dr  ah  t w ii r me r traten im Benchtszeitraum an Getreide einschlieB!ich Mais verbreitet
auf. Bedeutende Schaden (bis zur Umbruchnotwendigkeit) scheinen aber doch vorwiegend
nach Wiesenumbruch eingetreten zu sein (FR, H, MS, MZ, OL, 5). - Thr ipse  traten 1978
an Weizen gering auf (H, MZ), an Wintergerste teils starker (MZ, OL), im Abz. Koblenz auch
stark an Hafer (MZ). - Ende Oktober 1978 hinterlieBen Z ikaden-Schwarme Saugschaden
an Wintergetreide (Kl).
Herdweises Auftreten von Ge t re id ezys tena lchen  an Weizen und Hafer wurde mehr
fach gemeldet (FR, KA, MZ), der Schaden wurde in einem Fall auf weniger als 1 % geschatzt
(MZ). - Schaden <lurch Wurze lga l l ena lchen  konnten im Kreis Borken in Sommer
weizen beobachtet werden (MS); im iibrigen gingen Hinweise auf Befall durch S tengel
a lchen an Mais (BN) und Hafer (MZ) sowie iiber vereinzeltes Vorkommen von Stock
alchen (H) ein.
Ackerschnecken  schadigten im Friihsommer verbreitet Sommergetreide (FR, MZ, S, TO),
im Spatherbst auch Wintergetreide stark (H, FR, KA, Kl, M, MS, MZ, OL, S).
Fe ldmause  verursachten im Winter 1977/78 verstarkte Schaden an Wintergetreide
(BN, F, HB, KA, Kl, KS, MS, MZ, OL, S). Im Friihsommer wurde starkes Auftreten an
Getreide nur noch aus der Oberpfalz gemeldet (M), im Spatsommer von den Pflanzenschutz
amtern Frankfurt und Mainz. - Kan inchen  beasten im Winter 1977/78 Getreideflachen
(KA, MS, MZ), so daB teilweise umgebrochen werden muBte. - S c h w a rzwi ld  schadigte
im Berichtszeitraum in waldreichen Lagen stellenweise auflaufendes Wintergetreide und
Mais (MS, MZ). - R e h  wi ld  verursachte von Januar bis April vereinzelt FraBschaden an
Wintergetreide (MZ).
Verbreitet entstanden in Ortsnahe an abreifendem Getreide Verluste durch Sper l inge
(H, KA, MS, MZ, S, TO). - FraBschaden von Fasanen an auflaufendem Wintergetreide
verursacht, blieben gering (H, MS, MZ), lediglich Mais wurde ortlich stark geschadigt (FR). -
Tauben  traten besonders an auflaufendem Getreide stellenweise schadigend auf (H, MS,
MZ, OL). -Schwarme von Saa tkrahen  wurden haufig auf spat gesaten Weizenflachen
angetroffen (H, M, MS, MZ, TO). Im Raum Ulm muBten einige Bestande deswegen um
gebrochen werden (TO). Im April wurde Sommergetreide geschadigt (OL).

(Institut for Pflanzenschutz in Ackerbau und Griinland, 
Braunschweig und Heikendorf-Kitzeberg) 
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3. Krankheiten und Beschadigungen an Kartoffeln

Ab Marz war an Friihkartoffeln Schaden <lurch Rhizoctonia (an Keimen und Stengeln) zu be
obachten (MZ). Im Bezirk Neustadt a. d. WeinstraRe ergaben sich auf vielen Flachen Ausfalle 
von 40 bis 70%. Ab Juni trat Rhizoctonia-Befall an Kartoffeln in vielen Amtsbereichen auf. 
Die Schaden lagen zwischen 2 und 30 % (BN, FR, KA, HH, M, MZ, OL, TO). - In der West
pfalz trat an Friihkartoffeln unter Fohe, besonders nach Vorfriichten wie Salat und Mohren, 
Sclerotinia auf (MZ). - Im Emsland wurde Verticillium-Welke beobachtet (OL). - N a  be l 
f au  I e ze1gte sich in Oberfranken (M) sowohl in abgetoteten wie nicht abgetoteten Bestanden. 
Untersuchungen wurden eingeleitet. -Bakteriell bedingte S eh w a r z  b e i n i g k e i  t, z. T. kombi
niert mit Rhizoctonia trat in erheblichem Umfang auf (FR, H, KA, M, MS, MZ, OL, TO). -An 
Pflanzkartoffeln, besonders an vorgekeimter Ware, zeigte sich Befall durch Fusarium und 
Gliocladium roseum (,,Clonostachys"). Geschnittene Partien zeigten erhohte Schaden (BN, 
MZ). Bakteriell bedingte NaRfaulen an geernteten Knollen traten ab August z. T. in groRerem 
Umfang aui (H, OL, TU). - Mehrere Neuauftreten von Kar to f f elk r e b s  wurden aus den 
Befallsgebieten der Amter Frankfurt (Fulda), Freiburg (Prechtal), Munster (Olpe) und Miinchen 
(Mittelfranken) gemeldet. Die Analyse der Pathotypenzugehorigkeit fur die Neuvorkommen 
der vergangenen Jahre ergab keine Veranderung in der Spezialisierung des Erregers; nach wie 
vor werden die Pathotypen 2 (Werra-Wesertal, siidlicher Schwarzwald, Bayern), 6 (Gebiet 
um Olpe-Altenkirchen, Oberhessen, Nord- und Ostbayern, nordlicher Schwarzwald) und 
8 (Gebiet um Fulda) identifiziert. Seit mehr als 20 Jahren konnte der Pathotyp 1 (,,common 
race", Typ ,,Dahlem") im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nicht mehr gefunden 
werden, obwohl gemeldete neue Herde mit einem Differentialsortiment bepflanzt werden. -
Kar to f f e l s chor f  trat infolge der feuchten, kiihlen Witterung nur gering auf (FR, KA, MZ). 
Im Emsland waren die Kartoffeln starker befallen (OL). - D ii r r f l e ckenkrankhe i t  trat 
ab Juni verbreitet im Rheintal auf (FR). Sie soil sich auch vom Kiistengebiet Niedersachsens 
auf das Binnenland iibergreifend ausgebreitet haben (OL). - Begiinstigt durch die haufigen 
Niederschlage trat die Kraut  f a  u 1 e schon im J uni stark auf, so daR die Bes tan de vor allem 
be1 unzure1chender Bekampfung bereits 1m Juli (Friihsorten) bzw. im August (mittelfnihe 
Sorten) vollig zusammenbrachen (OL, S). Sie breitete sich weiter aus und griff sehr friihzeitig 
(Juli) auf di� mittelspaten Sorten iiber (BN, F, FR, H, KA, Kl, M, MS, MZ, TO). -Ab August 
trat die B ra  un fa  u l  e sehr stark auf (BN, FR, H, HH, Kl, M, MS, MZ, S, TO), je nach der 
Resistenz der Sorten ergaben sich Ausfalle bis zu 50 %. Besonders betroffen waren die Sorten 
,,Erstling" (HH),. ,,Saskia" (FR) und ,,Clivia" (MZ). - Bereits im Mai waren erste Virus
symptome (Y-. urid B la t t ro l lv i r us) an Kartoffelpflanzen sichtbar (MZ). Die allgememe 
Ver�c:uchung der Felder wurde in den Monaten Juni, Juli und August deutlich. Der Virus
befall wurde allgemein als iiberdurchschnittlich hoch bezeichnet (BN, FR, H, KA, Kl, M, MS, 
MZ, OL), wobei auf den hohen Anteil von BI a t t ro l l  v i ru s-Infektionen hingewiesen wurde 
(FR, MZ). Befallsunterschiede waren oft sortenabhangig (H). 
Ab Mai trat der Kar to f fe lkafer  im gesamten Bundesgebiet schwach bis mittelstark auf. Ab 
J uni wurde LarvenfraR beobachtet und an einigen Stellen BekampfungsmaRnahmen empfohlen. 
Die Befallsstarke veranderte sich im Juli und August nicht, our lokal wurde von starkerem Befall 
gesprochen. -Aus denAbz. Hannover, Oldenburg, Kassel und Mainz wurden Neuauftreten von 
Kar tof fe lnemato d e n  gemeldet. Hervorzuheben war starkere Ausbreitung und Popula
tionsanstieg in der Westpfalz, besonders an anfalligen Sorten im Friihkartoffelgebiet. 
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4. Krankheiten und Besctiadigungen an Ruben

Erkrankungen von Riibenbestanden <lurch Wurze lbrand  waren in Siidbaden in alien 
Dbz. erheblich, in einzelnen Fallen war sogar Umbruch und Neuansaat erforderlich (FR); in 
Rheinland-Pfalz war der Befall (im Durchschnitt etwa 1 % ) besonders auf friih gesaten Feldern 
zu beobachten (MZ); erhebliches Auftreten von durchschnittlich 5 % auch im Bereich des 
Pflanzenschutzamtes Bonn; weitere Hinweise iiber unterschiedlich Starkes Auftreten aus Ol
denburg, Kiel und Stuttgart. - Der Befall der Bestande mit Pythium blieb den Monatsberichten 
zufolge vereinzelt (MZ) bzw. wurde er als vereinzelt und in mittlerer Starke (OL) auftretend 
beobachtet. 
Alternaria-B 1 a t t  bra  u n e  zeigte sich ab August verbreitet (Kl) bzw. vereinzelt (MZ) in mittlerer 
Starke. -Ramularia-B 1 a t t  f l e ck  en  k ran kh e i t  erlangte im Dbz. Rottweil ortlich Bedeutung 
(FR). -Aufgrund der feuchtkalten Witterung blieb die Cercospora-BI a t t f l e cken k r ankhe i  t 
ohne Bedeutung (FR, KA, M, T-0). Soweit sie verbreitet auftrat, blieb sie gering (MZ) bzw. 
erreichte mittlere Starke (Kl). - Starkeres Auftreten von G ii r t e l s ch o r f  wurde auf ver
dichteten Boden im Raum um Regensburg beobachtet (M). - Meh ltau-Erreger fanden nur 
vereinzelt Erwahnung; demnach ist der Befall ziemlich unbedeutend geblieben (FR, H, KA, 
MZ). - Vereinzelt gab es Hinweise auf leichten Befall der Riibenbestande mit R iiben
ros t  (F, H ,  Kl, M). -Erste Anzeichen von Symptomen der R ii b e n v e rg i lbung  wurden in 
Zucker- und Futterriibenbestanden Ende Juni (MS) und Ende Juli/ Anfang August (BN, F) ver
merkt. In den MonatenJuli-August kam es dann zu einer allgemeinen Zunahme der Symptome, 
der Befall blieb jedoch im allgemeinen -von ortlichen Ausnahmen abgesehen -unter dem des 
Vorjahres. Lediglich in norddeutschen Bereichen (H, Kl) wurde teilweise eine allgemeinere 
Verbreitung festgestellt. lnsgesamt wurde der Riibenvergilbung 1978 eine nur geringe Be
deutung beigemessen (BN, F, FR, H, KA, Kl, M, MS, MZ, OL, S, T-0). 
Symptome der Herz - und  Trockenfau le  traten in Siidbaden in hoheren Anbaulagen 
in Erscheinung (FR). 
Hervorhebenswerte Verg i lbungen  nichtparasitaren Ursprungs im Juli und August waren 
auf NahrstoffauS\\-'aschung (KA), Kalkman gel und in Einzelfallen auf Stickstoffmangel zuriick
zufiihren (MZ). 
Verbreitet schwaches Auftreten von Col l embolen  wurde <lurch Auszahlungen fiir die Ge
biete um Rendsburg und Pion ermittelt (Kl), starker Befall im Emsland machte in einem Fall 
Umbruch einer Zuckerriibenflache erforderlich (OL). Verstarkte Schadigungen auch in 
Bestanden im nordlichen Dienstgebiet von Hannover. 
Die ersten gefliigelten B ia  t t l a  u se  wurden in der Oberrheinebene am 2. Mai beobachtet, im 
Abz. Hannover setzte der Flug am 20. Mai ein. Die meisten Pflanzenschutzamter stellten nur 
geringe oder vereinzelt mittlere Besiedelung fest; im Kiistenbereich wurde allerdings ortlich 
starker Besatz beobachtet (HB, HH, OL). Trotz regnerischen Wetters waren im Raum Mann
heim und Heidelberg am 5. Mai 30 % der Riibenpflanzen mit Blattlausen besetzt; im Bauland 
stieg der Befall bis zum 24. Mai auf 85 %, so dais schon friihzeitig Bekampfungsmalsnahmen er
forderlich wurden (KA). -Schaden, die <lurch Wanzen  verursacht waren, konnten wiederum 
bcobachtet werden (H, M), teils wurden sie als vcrcinzelt mittel, teils sogar als stark (Kl) 
'eingeschatzt. 
Gegen die Ausweitung des Drah tw urm-Befalls mulsten in Baycrn Malsnahmen crgriffen 
werden·(M), in Hcsscn vcrcinzelt Schaden (F); in der Vordcr- und Siidpfalz wurden aber ortlich 
starke Ausfalle <lurch bis zu 50 Tiere je Pflanze dcutlich (MZ). -Starkerer Befall (M, MZ) mit 
Moosknopfka f e·rn machte teilweise Bekampfungsmalsnahmen erforderlich, sonst nur 
geringes Vorkommen (F, H, MS). - Fralsschaden, <lurch Riibenaask afcr  hcrvorgerufen, 
waren verbreitet und in geringem bis mittlerem Umfang hinzunehmen (FR, Kl, M, MZ). -Das 
Auftreten von Erdf lohen  an Riiben wurde einmal als verbreitet schwach bis mittel (Kl), zum 
anderen als allgemein gcring angesehen (H, MZ). Die sich zogernd entwickelndcn Bestande 
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litten teilweise starker unter Befall (FR), so daB BekampfungsmaBnahmen erforderlich wurden 
(FR,M). 
Die Eiablage <lurch die R ii he n f l i ege  blieb so gering, daB die Schaden <lurch die Larven meist 
keine wirtschaftliche Bedeucung erlangten (F, FR, KA, M, MS, MZ, TO); andernorts blieben die 
Symptome lokal begrenzt (BN, Kl), nur im nordlichen Niedersachsen wurde der Befall als stark 
angesehen (H). -Uber die Verbreitung von Gammaeulen  im gesamten Bezirk Mainz mit 
Schwerpunkt 1m Dbz. Bingen gegen Ende Juni berichtete das Landespflanzenschutzamt 
Mainz. 
Vereinzeltes (KA, MZ) bzw. im Dbz. Donaueschingen erhebliches Auftreten (FR) waren die 
Hinweise auf die Befallssituation beziiglich des R ii b enko p f a  I c h e n s; Laboruntersuchungen 
von Bodenproben ergaben folgende Ergebnisse: etwa 40 % schwach, 10 % mittel, 24 % stark 
befallen, der Rest war frei von Nematoden (BN). -Teilweise sehr starker Befall mit R ii be n -
z y s t en  a I c hen  und deutliche Schaden, die <lurch T rockenheit noch verstarkt waren, ergaben 
die Feststellungen im Abz. Neustadt a. d. W.; ahnliche Beurteilung gilt for den Abz. Mainz (MZ). 
Schaden <lurch W a 1 d m a  use  waren in Niedersachsen im Raum Uelzen und Northeim so 
stark, daB ortlich Umbruch notig wurde (H), auch im Abz. Mainz war diese MaBnahme auf 
rund 30 ha notwendig; Schaden auf weiteren rund 90 ha im Abz. Neustadt a. d. W. (MZ). -Im 
iibrigen auch vielfach erhebliche Wiihlschaden <lurch den Mau l  w u r f  (MZ). 

(Scho l z ,  M., Berlin-Dahlem, und 
Weidemann,  H. L., Institut fiir Viruskrankheiten der Pflanzen, Braunschweig) 

5. Krankheiten und Beschadigungen an Futterpflanzen

Kleekrebs  verursachte starkere Schaden in der Oberpfalz und Oberfranken (M) und scha
digte stark auf der Schwabischen Alb sowie besonders Rotkleeuntersaaten und Rotkleeanteile 
in zweijahrigen Kleegrasansaaten auf der Munsinger Alb (TO). Im Raum Bad Ems war der Be
fall an Rotklee starker als in den Vorjahren, so daB ortlich Umbruch erforderlich wurde (MZ). 
Auf Griinland und im Feldfutterbau muBte in einigen Fallen Klee nachgesat werden (S). - Rot
klee wurde voi:i Ech t em Me hl  t au  befallen (MZ). - Auf einem Kleeschlag trat B lat t
s c h o r f  auf (M). -An Luzerne wurde die Verticillium-Welke festgestellt (B, MZ). -In einem 
Luzernefeld starker Befall mit K 1 e e s e id  e (MZ). -Lupinen wurden im Raum Uelzen wiederum 
von der Lu p inenbraune  befallen (H). 
Die Schaden <lurch Tipula-Larven blieben von November 1977 bis September 1978 im allge
meinen schwach. Im Abz. Oldenburg war der Befall schwacher als der star.ke Schnakenflug 
im Herbst hatte erwarten !assen, im iibrigen ging der Befall iiber Winter um durchschnittlich 
76 % zuriick. -Starke Schaden <lurch die F r i  t f l i ege  wurden im November 1977 und im April 
1978 festgestellt (Kl); weitere Hinweise auf Besatz von den Pflanzenschutzamtern Oldenburg 
und Mainz; im Emsland in Griinlandneuansaaten mittelstarke Schaden (OL). -Die Gar ten
haar m iicke  trat im Friihjahr in Ostfriesland starker als in den Vorjahren auf (OL). -In der 
Oberpfalz wurden D r a h twiir mer  (9/m2

) und E n g e r l inge  (28/m2) festgestellt (M). 
Wiih l mause  traten im Winter 1977/78 vereinzelt stark auf (KS, MZ, OL). - Fe ld 
mause  gingen im Norden mit hoher Populationsdichte in  den Winter 1977/78 und iiber
standen diesen gut (H, HB, Kl, MS, OL). Der Zusammenbruch der Population erfolgte ab Marz 
und hielt bis zum Ende des Berichtszeitraumes an. Im Abz. Oldenburg wurden etwa 60000 
ha Griinland mittelschwer bis stark geschadigt. In Siiddeutschland war der Besatz im Spat
herbst 1977 schwacher, dafiir aber im Sommer 1978 starker als in Norddeutschland (F, KA, 
KS, M, MZ, S, TU). - Maul wii r f e  nahmen ortlich zu (KS, MZ). - Vereinzelt wurden 
Schaden <lurch Sch w a r z w i l d  verursacht (MZ). 

(lnstitut fiir Pflanzenschutz in Ackerbau und Griinland, Heikendorf-Kitzeberg) 
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6. Krankheiten und Beschadigungen an Handels-, OI- und Gemusepflanzen

Vergi[bungser sche inungen  und Wachs tumss torungen ,  die auf nichtparasitare 
Ursachen zuriickgefiihrt wurden, traten mehrfach bei Petersilie (B, F), Ra dies (B) und Winterraps 
(OL) auf. Vergilbungen bei Spargel mit nachfolgendem Absterben von Trieben in Jung- und 
Ertragsanlagen (KA, M) wurden auf Ma g n e s 1 u m  mange  I, Bodenverdichtungen und Nasse 
zuriickgefiihrt. - Starkeres Auftreten des sogenannten Ran dens  wurde bei Endivien (MZ) 
und Chinakohl (F) beobachtet. Bei Chinakohl waren besonders stark die Sorten ,,Nagaoka 
King" und ,,Nagaoka Giant" betroffen. - Weitere nichtparasitare Krankheitserscheinungen 
waren ,,B l ii t e n e n d f a u l e" bei Tomaten (F), Tr i ebsp i t ze n w e lke  und ,, ro st ige  
S tangen" (Kalteschaden?) bei Spargel (MS) und eine qualitatsmindernde R i s s igke i t  bei 
Mohren. 
Unter den Virosen waren es wiederum die Salatkulturen, iiber die die meisten Meldungen ein
gingen. Erster Befall <lurch das S a la tmosa ikv i r u s  wurde bereits im Mai (MS) beobachtet. 
Die Befallsstarke war fiir die einzelnen Gebiete (F, H, HH, MS, S) in den Sommermonaten 
recht unterschiedlich, nahm aber ab Juli deutlich zu. - Verschiedentlich (HH, MZ) wurde auch 
das Gur  kenmo s a i kv i r u s  an Salat festgestellt. - Uber Schaden <lurch die Adernch loro  se  
wurde nur for April eine Meldung (F) abgegeben. - Die geringe Zahl der Meldungen iiber die 
Ge I b s t r e  i f  i g k e i t  an Porree (BN, KS) gibt sicherlich nicht annahernd die derzeitige voile 
Verbreitung dieser Krankheit wieder, die vom leek yellow stripe virus verursacht wird. - Das 
Gurkenmosai kv i r u s  kam an Freiland- und Gewachshausgurken verschiedentlich (HH, 
MZ, S) vor. Zu teilweise erheblichen Ausfallen kam es in Bayern bei Hausgurken der Sorten 
,,Milo 70" und ,,Hollandbrid". - Weitere Meldungen iiber Virosen gingen for Herbstspinat 
(BN), Bohnen (FR) und Tomaten (FR, Kl) ein. 
An Gemiisebakteriosen, die im Berichtsjahr auftraten, sind zu nennen: B akte  r i en fa  u le  an 
Salat(BN), die F e t t f l e c kenkrankhei  t der Bohne (H, MS) und die E c kige  B ia  t t f l ecken
krankhei t an Einlegegurken im Freiland (M, MZ). - Daneben kam es  zu  bemerkenswerten 
Schaden durch die bakterielle Tom ate  n we 1 k e an Freilandtomaten (B) und Haustomaten (F). 
- Wie all1ahrlich spielten Umfa l lkrankhe it en, Schwarzbe in igke i t  und Wurze l
bra  une  schon ab Januar in den Anzuchten eine Rolle. Betroffen waren u. a. Kresse (S),
Kohl-(BN, KS) und Selleriesamlinge (KS).

Pythium-Arten schadigten nicht nur in Anzuchten sondern auch in herangewachsenen Gemiise
kulturen, wie Kresse (F), Petersilie (BN, HH), Tomaten (BN, HH), Rettich (BN), Buschbohnen
und Dill (HH), Gurken unter Glas (BN, HH, MZ), Auberginen und Mohren (HH). Im Bereich
Westfalen-Lippe wurde im Oktober 1978 erstmals die von Pythium tracheiphilum verursachte
Sa la twe lke beobachtet. - Rhizoctonia-Befall fohrte vor allem bei Radies und Rettich zu 
starken Ausfallen (F, MS, OL). Ferner wurden Gartenkresse (F), Tomaten (HH) und Zwiebeln
(BN) von Rhizoctonia solani befallen. - Erste Meldungen (BN, F, MS) iiber K o h l herni e
Befall gingen fiir den Monat Juni ein, teilweise war der Befall schon sehr stark (BN). Im
weiteren Verlauf der Vegetationsperiode nahmen die Hinweise auf Befall und Schaden zu (FR,
HH, M, MS, MZ, OL, S). Neben den verschiedensten Kohlarten waren auch Hybridrettiche,
Stoppelriiben und Zwischenfruchtraps befallen. - Die Fiille der Meldungen iiber das Auf
treten von Fa l s chen  Mehl tau pi lzen steht sicherlich in Verbindung mit der 1978 vor
herrschenden Witterung. Fiir die Wintermonate wurde vor allem Auftreten an Feldsalat,
Kopfsalat, Kohlanzuchten, Kohlrabi und for das Friihjahr an Radies und Kohlrabi unter Folie,
Kopfsalat, Spinat (auch an bisher als resistent geltenden Sorten) gemeldet. Die ab Mai befallenen
Kulturen waren Kohl, Salat, Zwiebeln, Radies, Erbsen (BN), Spinat, Winterzwiebeln (MZ),
Kohlrabi, Steckzwiebeln, Puffbohnen (ungewohnlich starker Befall- Juni, BN; Juli, H), gesate
Zwiebeln (starker Befall ab Juli; F, FR, S). - Fiir den Fa l s chen  M e h l  tau  an Kopfsalat
(auch unter Glas) wurde besonders starker Befall for die Monate August, September und
Oktober gemeldet. brtlich wurden neue Pathotypen von Bremia lactucae nachgewiesen. - Be-
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merkenswert waren auch die Sortenunterschiede in der Anfalligkeit gegeniiber dem F a  1 s c hen  
Me h l  tau der Zwiebel (als besonders anfallig erwiesen sich die neuen Hybridsorten (F), 
der Erbse (H) und Puffbohnen (H). - Besonders hinzuweisen ist auf das Vorkommen von 
Pseudoperonospora cubensis an Gurken unter Glas (OL). Nach dem starken Auftreten im 
Jahr 1973 war dieser Erreger fiir die Bundesrepublik nicht mehr gemeldet warden. Dagegen war 
er in den Niederlanden weiterhin jahrlich sporadisch aufgetreten. - Die Kraut - und Braun
f a  u l e  der Tomate trat ab Juni auf (BN, M). Der Befall verstarkte sich zunehmend bis in den 
September hmein. Neben dem verbreiteten Freilandauftreten kam es ortlich auch zu Befall 
an Gewachshaustomaten (BN, MZ). - Die Pap ier f l e ck e n k r a nkhe i t  des Porree 
(Phytophthora porri) kam bei Trier und in Westfalen-Lippe vor. - Albugo candida (,,W eils
r o  s t") trat im oberfrankischen Meerrettichanbau wieder verbreitet auf und fiihrte auch in 
einer Hybridrettich-Kultur unter Glas zu einem starkeren Befall (F). - E chte r  Me h l  tau an 
Hausgurken trat ab Juni verbreitet auf. Der Befall verstarkte sich in vielen Dienstbezirken 
(BN, M, MS, MZ, S) bis in den September hin. An Freilandgurken kam es zum Erstauftreten 
von Ech tem Meh l  tau ab Juli. Im September waren die Bestande ortlich unter dem Befall 
friihzeitig zusammengebrochen (MZ). Bemerkenswert ist noch der Befall <lurch Echten  
Meh l  tau an Rosenkohl (Erysiphe communis), der vom September iiber die Herbst- und 
Wintermonate hinweg in der Pfalz nun schon seit Jahren eine wirtschaftliche Bedeutung 
erlangt hat. Es liegen dort interessante Beobachtungen zur unterschiedlichen Anfalligkeit der 
Rosenkohlsorten vor. - Echte r  Me h l  tau wurde aufserdem noch fiir Feldsalat (FR, KS), 
Pimpinelle (F), Mohren (MZ) und Schwarzwurzeln (OL) gemeldet. - Fufskrankheitserreger 
schadigten Busch- und Stangenbohnen. Neben Thielaviopsis basicola ( BN) waren die 
Erreger vor allem Pilze der Gattung Fusarium (BN, HH, MS). Hier erscheint es wiinschens
wert, bei erneutem Auftreten in den kommenden Jahren Artbestimmungen vorzunehmen. 
Fusarium oxysporum wurde fiir Dill (HH), Rettich (M), Erbsen (H, MS), Stangenbohnen (BN), 
Gurken (BN) und Tomaten (BN) gemeldet. - Fusarium culmorum kam an Porree (H) und 
Fusarium solani an jiingeren (BN) und alteren (OL) Gurken unter Glas vor. - Verticillium
Befall hat in den letzten Jahren in den bayerischen Meerrettichanbaugebieten (M) und bei 
der Hybridrettichkultur (MZ) zugenommen. -Phomopsis sclerotioides ist in einigen Anbau
gebieten zu. einem regelmafsig vorkommenden Schadorganismus geworden. Die von diesem 
Erreger verursachte S chwarze  Wur z e l f a u l e  trat verschiedentlich (HH, MS, MZ) stark 
auf. Auf Kiirbisunterlage gepfropfte Gurken litten weniger als nicht gepfropfte Gurken (MS). -
Auch die Gummis teng e lkrankhe i  t (Erreger: Didymella bryoniae) ist in einigen Bezirken 
(BN, FR, HH, MS, OL) inzwischen regelmafsig anzutreffen. -Die T omatens tenge l fau le  
trat nur vereinzelt auf (F, S). In einem Fall kam es offensichtlich bevorzugt zu Infektionen 
an Reibestellen der Stengel mit den straffgespannten Schniiren. - Die triibe, feuchte 
und kiihle Witterung des J ahres forderte das Auftreten des G r au s  chi  mm e 1 s. Wirte 
waren: Feldsalat, Kopfsalat, Endivien, Gurken, Tomaten, Paprika, Dill, Petersilie, Kohl 
{speziell Winterwirsing), Busch- und Stangenbohnen (vor allem unter Glas) und Zwiebeln 
(BN, MZ). Die grofste wirtschaftliche Bedeutung hatte dabei die <lurch den Grauschimmel 
verursachte Salatfaule. An den auftretenden Salatfaulen (Freiland, unter Folie, Gewachs
haus) waren aber noch verbreitet die Pilze Sclerotinia und Rhizoctonia beteiligt. - Sclerotinia 
schadigte aufserdem Feldsalat (BN), Buschbohnen (BN, H, MZ), Stangenbohnen (BN), 
Gurken (HH, MZ, OL), Tomaten (MS, OL), Auberginen (OL), Melonen (OL) und 
Boretsch (F). - Ros tp i l z e  befielen Lauchgewachse (Porree = BN, MZ, Schnittlauch = F, 
Zwiebeln = BN) und Stangenbohnen {M, S). - Von den im Berichtsjahr aufcretenden Blatt
fleckenkrankheiten bzw. ihren Erregern sind zu nennen: B r e n n f l e c k e n  (Colletotrichum) 
an Buschbohnen (H, M, MS, S), B r e n n f l e cken  (Ascochyta, Didymella) an Erbsen (BN), 
Brennf l e cken  (Colletotrichum) an Hausgutken (M), Septoria-B l a t t f l eck enkrankhe i t  
an Sellerie (BN, FR, H, HH, MS, M, MZ, S )  und Petersilie (FR); Alternaria-Blattflecke 
an Rosenkohl (OL), Chinakohl (F, M, MS, MZ, OL), Mohren (H, Kl, MS, MZ) sowie 
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Petersilie (HH), Meerrettich (M), Porree (F) und Dill (HH). - Neu war das Auftreten 
von Stemphylium botryosum an Winterzwiebeln (MZ). Befall wurde nur an japanischen 
Hybridsorten festgestellt. - Zunehmende Bedeutung scheint wieder die S a m  t f l e ck  en -
krankheit der Tomate zu erlangen (BN, KA, MS, OL, S). Offensichtlich treten neue Patho
typen mit breiterer Virulenz bzw. erhohter Aggressivitat auf. So wurde eine Sorte mit 
Cladosporium-Resistenz ABC weitaus starker geschadigt als eine andere Sorte mit weniger 
breiter Resistenz. Neuerdings verstarkt beobachtet werden auch Phoma lingam-B l a  tt f l e ck  e 
an Chinakohl (Kl) und Winterraps (Kl). - Als spezielle Blattfleckenkrankheiten sind noch zu 
nennen Ovularia obliqua an Sauerampfer (F) und der von dem Pilz Entyloma boraginis 
verursachte Bore t s chbrand  (F, MZ). - Von den iibrigen Meldungen iiber das Auftreten 
von Pilzkrankheiten sind noch zu erwahnen: Paule von Sellerieknollen <lurch Phoma apiicola 
(BN, KS, MS), Wurze l  b r a  u n e  (Zophia rhizophila) an Spargel (HB), die Mehlkrankhe i  t 
an Winterzwiebeln (MZ), di� Korkwurze lkrankhe i t  der Tomate (HH, MZ) und das 
erneute Auftreten von Rhizopus nigricans als Fruchtfauleerreger an Hausgurken im Weser
Ems-Gebiet. 
Wandernde Wurzelnematoden (Paratylenchus spp., Pratylenchus spp.) bewirkten Wachs
tumsdepressionen an Mohren (OL) und Gurken (HH), Kopfsalat (HH, OL), Feldsalat (KS) und 
Sellerie (HH). - Wurz  e 1 g a 11 e n  a 1 c hen  fiihrten zu nesterweisen Schaden an Kopfsalat 
und Tomaten (OL). An Tomatcn trat gleichfalls auch der Kar to f f e lnematode  auf (OL). -
Erster Befall <lurch S ten,:l"la l chen  wurde schon im Mai an Zwiebeln im Rheinland fest
gestellt (BN). Spater ka111 ..:s auch im hessischen Ried auf mehreren Zwiebelanbauflachen 
zu starkeren Schaden (F). Auch an Schnittlauch verursachte dieser Schadling erhebliche 
Ausfalle (OL). 
Die Eiablage der Koh l  fl i e ge  setzte in den siid-und westlichen Bundeslandern (BN, MS, MZ, S) 
in oen letzten Apriltagen, im Norden (OL) erst in den letzten Maitagen ein. Schaden <lurch den 
Frag der Kohl fli egenmaden  entstanden vor allem im Mai und ]uni. Im Juli und August 
kam es nur noch vereinzelt zu Schaden. Friihkohl (auch unter Folie), Radies und Rettich 
litten am starksten. - Die R e t t i chfl iege  legte im unterfrankischen Gemiisebaugebiet 
erste Eier am 25. Mai ab. Im August kam es in der Pfalz vereinzelt zu starkem Schaden an 
Hybridrettichen. -Auftreten der Z w i e be  I f l  i e g e meldeten verschiedene Amter (FR, HB, MS, 
OL, S). Geschadigt wurden Zwiebeln und Schnittlauch. - Zunehmende Bedeutung scheint 
wieder die Mohre  n f l  i e g e zu gewinnen. Starkere Schaden verursachte allerdings erst die 
2. Madengeneration (M, MS, MZ, C)L). In Einzelfallen waren bis zu 80 % der Riibenkorper
befallen. -Im Freiburger Raum hat auch das Auftreten der Mohren min ie r f l i ege  wieder
zugenommen. - W u r z  e 1 f l  i e g en  la  r v en  verursachten in stechreifen Spargelanlagen
erhebliche Qualitatsminderungen (BN) und bei Buschbohnen kam es zu Auflaufschaden
(BN, MZ). - Ende April wurde im Rheinland die erste Eiablage der Sparge l f l i ege  be
obachtet. In Westfalen traten die ersten Fliegen dagegen erst Ende Mai auf. Der Befall blieb
in den Spargelanbaugebieten (BN, KA, MS, MZ) gering. - Min ie r f l i egen  schadigten
Zwiebeln (BN, MZ), Treibkohlrabi und Sellerie (MS), Puffbohnen und Feldsalat (MS).
An Winterspinat kam es im November (1977) noch zu Blattlauszuflug und im Januar
waren in dieser Kultur vereinzelt noch lebende B la t t l au s e  zu finden (MZ). An
Kopfsalatkulturen unter Glas m�ten zur Erhaltung der Vermarktungsfahigkeit auch in den 
Wintermonaten Blattlausbekampfungen durchgefiihrt werden (BN, MS, MZ, S). Ebenso
waren Behandlungen in den Pflanzenanzuchten notwendig. Mit den hoheren Temperaturen im
Mai nahm die Blattlauspopulation in praktisch allen Gemiisekulturen stark zu. Im Freiburger
Raum litten Kohlgewachse bereits deutlich unter Befall <lurch die Mehl ige  K o hl b la  t t l  a u s.
Auch iiber die Monate ]uni, Juli und August hielten der starke Blatdauszuflug und die
Vermehrung in den Bestanden weiterhin an. Besonders betroffen waren Salat, Gurken,
Tomaten, Kohl, Bohnen und Puffbohnen. An Hopfen kam es zu erstem Auftreten im Juni,
fias sich bis in den August hinein steigerte (MZ, TD). Bemerkenswert war der starke Blattlaus-
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befall an Stoppelriiben (August OL), der ortlich Umbruch und Neuansaat notwendig machte. -
Wurze l l a  u s e  wurden an Mohren, Sellerie und Petersilie (S) sowie an Endivien (MZ, S) und 
Kopfsalat (MZ) festgestellt. - Die mit hoher Besatzdichte in den Winter gegangene Koh 1-
mo  t t en  s ch i l  d l  au  s (BN, MZ) nahm ab Mai in den Friihkohlbestanden wieder deutlich 
zu (BN). Hohere Befallswerte wurden aber erst im August (BN, KA, MZ) erreicht. - Ober 
das Auftreten von Mot t enschild lausen  (,,We iBen  F l i e g e n") im Unterglasanbau 
(Tomaten) ging nur eine Meldung ein (S). - Sp inn  mi 1 b e  n-Besatz an Gurken, Stangenbohnen 
und Tomaten unter Glas zeigte sich bereits im Juni (BN, MZ, S), im Freiland an Gurken und 
Bohnen ab Juli (FR, MZ, S). Beginnend Mitte bis Ende August baute sich in Stangenbohnen
kulturen unter Glas (KA) eine Spinnmilbenpopulation auf, die in den meisten bohnenbauenden 
Betrieben bis Ende September zu einem vollstandigen Zusammenbruch der Kulturen 
fi.ihrte. 
Unter den Schmetterlingsraupen, die an Kohl schadigten, hatten K o hl e u l e  und Kohl 
weiB l ing  die groBte Bedeutung. Die Raupen der Kohleule machten sich ab  Juli bis hinein in 
den Oktober durch ihre FraBtatigkeit bemerkbar (F, FR, H, KA, MS, OL, S). Hauptschad
monate waren August und September. Der KohlweiBlingsflug, in erster Linie wird iiber 
Pieris brassicae berichtet, setzte im Mai ein. Der RaupenfraB hielt sich iiber Juni, Juli in 
Grenzen und verursachte bedeutende Schaden erst in der Zeit von August bis Oktober (F, FR, 
H, KA, MZ, OL, S). Neben Rot- und WeiBkohl waren vor allem Blumenkohl, Rosen- und 
Chinakohl betroffen. -·Das Auftreten der Koh l schabe  war im Berichtsjahr offensichtlich 
gering und wurde nur fi.ir das Rheinland gemeldet. - Im Vorjahr herangewachsene Eu len 
raupen (Erdraupen) verursachten in den Winter- und Friihjahrsmonaten teils betracht
liche Ausfalle in Unterglaskulturen (Salat, Kohljungpflanzen). Im Freiland kam es ab 
Juni zu Befall an Salat (F) und Spargelanlagen (KA) und im Oktober an Feldsalat (S). Der ange
richtete Schaden hielt sich jedoch in Grenzen und beschrankte sich auf Einzelfalle. - Von der 
Gammaeu le  ist iiber ein Auftreten an Erbsen (BN) zu berichten. Hier kam es zu Total
ausfall, da die beim Dreschen mitaufgenommenen Puppen sich beim Reinigungsvorgang 
nicht maschinell von den Erbsen trennen lieBen. - Ober das L a  uchmot t en-Auftreten wurde 
berichtet, daB es ab Juni zu Schaden an Zwiebeln und Porree kam, wobei der Hauptbefall 
meist erst im September entstand (BN, KA, MZ, OL, S). - E r d f l o h e  schadigten Radies, 
Rettich (BN, FR, Kl, MZ, S), Kohl (M, MS) und andere Gemiisearten sowie Raps (FR). 
Der schon aus dem Spatherbst des Jahres 1977 berichtete verstarkte Schnecken-FraB 
dauerte iiber das ganze Jahr 1978 an. Befressen wurde eine groBe Zahl von Gemiisearten 
sowie Tabak. Der Hauptschaden trat bei Kopfsalat (auch unter Glas), Kohl, Radies, Rettich, 
Bohnen und Gurken ein. 
Schadensmeldungen gingen zu folgenden Vogelarten ein: W i l d - und  H a u s tauben,  
Krahen,  Fasane ,  R e b h iihner ,  Drosse ln ,  Sper l inge. AuBerdem schadigten Zugvogel
schwarme (vermutlich F inken-Arten). - In den Wintermonaten waren vor allem Kohl
kulturen durch T a u b e n-FraB betroffen, aber auch Winterraps (MS, MZ) wurde ortlich so 
stark geschadigt, daises zu Umbruch kam. Tauben waren auch die Hauptschadlinge an den 
ersten Satzen von Gemiise (Erbsen, Puffbohnen, Kohl, Salat) im Freiland. - Daneben ver
ursachten im Friihjahr Spe  r l inge  und D ros se ln  ortlich Schaden an Erbsen, Steckzwiebeln 
und Salat (MZ) sowie Fa sane  an Erbsen (OL). Ober die Sommermonate hielten sich die 
Vogelschaden in Grenzen. 
Wi ldve rb iB  (Hase ,  K a n in )  machte sich naturgemaB in den Winter- und Friihjahrs
monaten am starksten bemerkbar. Kohl und Winterzwiebeln (in der Pfalz TotalfraB auf 1,5 ha 
durch Kanin) sowie Salat und Endivien wurden vornehmlich befressen, wobei auch unter 
Folie kultivierter Kohlrabi nicht verschont blieb. - Im Herbst in Gewachshauser einwandernde 
M a  u s e  befraBen Gemiiseaussaaten (MS). In Mohren- und Sellerieerdmieten sowie an im 
Freiland iiberwinternden Mohren entstanden teils erhebliche Verluste durch MausefraK Im 
Sommer schadigten vor allem W iih lmause  in Hausgarten (HB) und Fe ld mause  im 
Knollensellerie (BN) sowie an Mohren und Blumenkohl (BN). 
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Eine Reihe weiterer Schiidlinge hatte nur ortlich Bedeutung oder verursachte nur geringen 
Schaden. Co l l embo l en  schadigten an Radies und Rettich (M, S) sowie Salat (M). - Im 
Juni/Juli kam es zum Auftreten von Thr ip s-Arten an Zwiebeln (BN, MS), Porree, Erbsen 
und WeiSkohl (MS) sowie an Gurken unter Glas (OL). -Ferner traten auf: T a  usendf id�le r  
an Radies unter Glas (MS) und Kohl (S); M aulwur f sg r i l l en  und Tipula an Feldsalat (F), 
Tra ue rmii cken l arven  an Gurkenjungpflanzen (MS), D rah  t wii rmer  an Zwiebeln (MZ) 
und Schnittlauch (OL), W anzen  (Lygus-Arten) an Sellerie und Puffbohnen (MS, S), Sparge l 
kafer  (KA, MS) und Sparge lhiihnchen  (KA, OL), der M o h r e n b la t t f loh  (M), ein 
Wurz  e I b o h  r e  r der Gattung Hepialus, der vom Feldrand her in einen Kopfsalatbestand 
vordrang (FR), der B la t t randkiife r  an Erbsen (S) und der E r b s e n  b l a sen fuB  (S), Kohl 
ga l l enr iiB l e r  (B, FR), die Kohldrehherzmii cke  (FR, MZ) und die Riib senb l at t
wespe  an Radies, Rettich (FR, M), Chinakohl (M) und an Kreuzbliitlerzwischenfriichten 
(BN, FR, H, M, OL). 
Der Rapskrebs  (Sclerotinia sclerotiorum) trat in den Marschen Nord- und Nordwest
deutschlands stark bis sehr stark auf. In Ostholstein war der Befall allgemein gering, jedoch 
auf mehreren Schlagen stark (Kl). Im siidwestdeutschen Raum (FR) war der Befall gering. -
Raps s eh w a r ze  (Alternaria-Arten) trat in allen Gebieten und vereinzelt gering auf; nur lokal 
(FR) war starkerer Befall sichtbar. - Die W ur z e lh als- und S t e n ge l f au l e  des Rapses 
(Phoma lingam) war im Bundesgebiet allgemein mittelstark zu beobachten; ebenso in 
Schleswig-Holstein, hier im siidlichen Anbaugebiet verbreitet bis allgemein, im nordlichen 
vereinzelt bis verbreitet; viele Schliige waren jedoch sehr stark befallen. - Die Botrytis
S ten ge l f  a u l  e trat besonders im April/Mai im ostlichen Tei! Schleswig-Holsteins mit 
schwachem Befall auf (Kl). - Der Befall der Blatter mit dem F a l schen  Mehl tau  
(Peronospora brassicae) war im September in ganz Schleswig-Holstein verbreitet in mittlerer· 
Starke zu beobachten. -Der Befall durch Ko hlhern i e  (Plasmodiophora brassicae) auf Raps 
war sehr unterschiedlich; er war im ostlichen Teil Schleswig-Holsteins zu beobachten (Kl). 
Die Larven des Rap  se  rd f lohs  traten nur gebietsweise starker auf (Kl, OL). Bei Carolinensiel 
(OL) muBten BekampfungsmaBnahmen durchgefiihrt werden. Die Kafer befielen dann ab 
September den Winterraps (BN, Kl, S). -Im Marz trat der Raps g l a nzkiifer  nur vereinzelt 
auf (KA, M). Im April war sein Flug teilweise schwach (F, H, HH), teilweise in einigen Gebieten 
starker (Kl, S). Ende April muBten BekiimpfungsmaBnahmen durchgefiihrt werden (KA, M, 
MS, TO). In Rheinland-Pfalz war das Auftreten sehr unterschiedlich; im Abz. Mainz 3 Kafer 
je Pflanze, im Abz. Neustadt a. d. W. 12-15 Kafer je Pflanze, in den Abz. Koblenz und Trier 
wurde erst Ende April die Schadensschwelle erreicht. Im Mai war der Befall in einigen 
Gebieten gering (M-Unterfranken, MS, S), vereinzelt starker (Kl, OL) und es muBten wieder
um auch an einigen Stellen Bekiimpfungen durchgefiihrt werden (FR, H, M -Oberfranken, 
TO). Ortlich gab es auBerordentliche Befallsunterschiede (MZ). An Sommerraps wurde erheb
licher (FR, z. T. MZ) und mittlerer Befall festgestellt. - Der Befall durch den Ko hl
s c hot  en r ii B 1 e r  an Raps verlief im April/Mai unterschiedlich; in den Bereichen 
der Pflanzenschutziimter Hannover, Hamburg und Munster war er gering, in denen der 
Amter Kiel und Oldenburg vereinzelt starker; in Siidwiirttemberg (TO) und Unterfranken (M), 
in Nordbaden (KA) muBten BekiimpfungsmaBnahmen durchgefiihrt werden. - Die 
Ko hl schotenmii c k e  trat meist nur schwach auf (FR, H, HH, Kl, MZ). - Der Raps
s t enge l rii B l e r  trat nur in wenigen Gebieten auf; dort war der Befall z.T. mit maximal 
4 Ka.fern je Gelbschale recht gering (MZ), teilweise jedoch auch sehr hoch (FR-Oberrhein
und Hochrheintal, M). - Das Auftreten des Koh l  t r i e  br iiB l e r s  war im allgemeinen gering 
(F, Kl, S), nur gebietsweise etwas starker (FR, TO). -Der Kohlga l l e n riiB l e r  trat kaum in 
Erscheinung (Kl). - Die Larven der Riibsenbla t twespe schiidigten an Raps-Zwischen
friichten teilweise so stark, daB Bekiimpfungen durchgefiihrt werden mufsten (M). Das gali: auch 
fiir die spiiter auftretenden Imagines (M, MZ). An Winterraps kam es besonders in Ober
franken zu Schiiden (M). - Der Koh lwe iB l ing  befiel Winterraps besonders bei Coburg 

19 



und Eichstatt (M). - Die Larven des Schwarzkafers  waren in Winterriibsen bei Hanstedt 
zu beobachten (OL). 
Schnecken-Befall wurde haufig in Winterraps festgestellt (BN, H, HH, KA, Kl, M, MS, OL, S, 
TD), auch an Zwischenfriichten (MZ). 
Die Schokoladen f l eckenkrankhe i  t (Botrytis fabae) trat an Ackerbohnen auf (OL, MZ) 
teils auch in starkerem Umfang (S), an Puffbohnen war der Befall schwach bis mittel 
oder stark (BN, Kl). - B la t t randka fe r  schadigten an Ackerbohnen und Erbsen (OL) 
oder traten nur vereinzelt auf (H), an Buschbohnen, Erbsen und Puffbohnen war der Befall 
unterschiedlich stark (Kl). - Im Juni wurden Ackerbohnen zunehmend von B la t t l ausen  
besiedelt (H). 
1978 kam es in Baden-Wiirttemberg erstmals seit 1960 wieder zu einem starken und iiber
raschenden Auftreten der B l a  u s ch immelkrankhe i t  an Tabak. Aus verseuchten Anzucht
beeten - in diesen war das Vorhandensein des Erregers wegen verzogerter Symptomaus
pragung erst spat erkannt worden - waren Pflanzen als Ersatz fiir Ausfalle auf andere Flachen 
gekommen. Anschliefsend fordertenzumeinen die extremen Witterungsbedingungen der Monate 
Mai bis Juli die Ausbreitung der Krankheit, zum anderen wurden nicht nur die Bekampfungs
mafsnahmen behindert, sondern auch deren Wirkung durch das Wetter erheblich herabgesetzt. 
Von den etwa 1700 ha Tabakanbauflache in Baden-Wiirttemberg wiesen 1978 40 % keinen 
Befall, 30 % Punktbefall, 20 % starkeren Streubefall in kleineren Herden und 9 % starken Be
fall in grofsen Herden auf; 1 % der Flache war so stark verseucht, dais die Bestande sofort 
vernichtet werderi mufsten. Der daraus entstandene wirtschaftliche Schaden wird auf 2,5-3 Mill. 
DM geschatzt. Auch in anderen Tabakanbaugebieten wurde Befall festgeste!lt und umge
brochen (F, M, MZ). - Auffallend haufig, teils auch erheblich (MZ) waren Tabakbestande 
durch Virosen und Pythium befallen (KA). 

(Criige  r ,  G., Institut fur Pflanzenschutz im Gemiisebau, Hiirth-Fischenich, und 
Institut fiir Pflanzenschutz in Ackerbau und Griinland, Heikendorf-Kitzeberg) 

7. Krankheiten und Beschadigungen an Obstgewachsen

Nichtparasitare Krankheiten und Beschadigungen 

Bla t t f !e cken  und 
B 1 a t t a  u fhe l l  ungen  
B la t t f a l l  
Ris s igke it 
S t ippigke i t  
Ha l swe lke  

Apfel KA 
Apfel MZ 
Apfelfriichte MS 
Apfe!B FR 
Zwetschge B BN FR S 

Durch Viren oder mykoplasma-ahnliche Organismen hervorgerufene Krankheiten 
und Beschadigungen 

Bi rn  en ve r fa  11 (Pear decline) 
Tr iebsucht  
Rindenr i s s igkei t  (Plum barksplit) 
S char  kakr  an khe i  t 

P s eud  o -S  char  kakrankhe i  t 
Hi mbeermosa ik  
Brennes s e l  bla t t r igke i  t 
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Birne S 
Apfel F FR KA MZ S 
Pflaume F 
Pflaume Ertragsanlagen BN F TO, 
Steinobst Baumschulen und Ertragsanlagen F MZ 
Pflaume KA 
Himbeere Abz. NW, Abz. TR 
Schwarze Johannisbeere F 



Durch Bakterien hervorgerufene Krankheiten und Beschadigungen 

Wur z e lkropf 
(Agrobacterium tumefaciens) 

Bakterien bran d (Pseudomonas 
syringae und P. morsprunorum) 

Himbeere OL 
Apfel MZ, Aprikose MZ, Birne BN KA MZ, 
Sauerkirsche KA MZ, S iiBkirsche MZ 

Durch Pilze hervorgerufene Krankheiten und Beschadigungen 

Apfelschorf 
Apfe lmehl tau 
0 b s tb  a um kre b s  (Nectria galligena) 
Graus chim mel  (Botrytis cinerea) 

Moni/ia-Krankhei t un d 
-Fruchtfaule

Phytophthora cactorum 

Bi rn en gi t te r  ro s t  
( Gymnosporangium fuscum) 
S chrotsch  u Bkrankhei t 
(Stigmina carpophila) 
S p r ii h £1 e ckenkra nkh ei t 
(Blumeriella jaapii) 
Valsakrankhei t 
(Leucostoma persoonii) 
H allima sch (Armillariella mellea) 
B l ei glan z (Stereum spp.} 
K r a  uselkran kh ei t 
(Taphrina deformans) 
Narren - o der Taschenkrankheit 
(Taphrina pruni) 
Marssonina-Krankhei t (M. juglandis) 
S au len ro st (Cronartium ribicola) 
Bia ttfa II k ran khei t 
(Drepanopeziza ribis) 
Gnomonia-F ruch tf a u le 
Himbeerrutenkrankhei t 
WeiB f leckenkrankhei t 
(Mycosphaerella fragariae) 

B rombeerros t  
(Phragmidium violaceum) 

Kernobst BN F FR KA MS MZ OL S TO 
Apfel B BN F FR HH KA MS MZ STD 
Kernobst MZ Abz. KO, Apfel MS, Birne OL 
Apfel FR, Apfel (Bliiten- und Kelchfaule) KA, 

Brombeere (Friichte} FR, Erdbeere (Blatter) MS, 
Erdbeere (Fri.ichte} BN F FR H HH KAM MS MZ 
OL S TO, Himbeere (Friichte) BN FR MZ, 
Johannisbeere (Triebe und Friichte) KA, 
Sauerkirsche BN 
Obst FR MS S, Kernobst MZ OL S, Apfel M MS, 

Birne B BN MS MZ, Steinobst MZ, Aprikose MZ 
Abz. TR, Pfirsich BN MZ, Sauerkirsche BN F FR H 
HB HH KAM MS MZ OL STD, 
S iiBkirsche BN KAM MS S, Zwetschge BN FR OL S 
Apfel (Kragenfaule) KA, Erdbeere (Frucht-
faule) KA S, Erdbeere ( Rhizomfaule) BN HH KA 
MMZTU 

BirneB FKAMMZ OL• TU 

Steinobst FR KA MZ OL S 

Steinobst FR KA MS MZ S 

Kirsche MZ A bz. KO 
S iiBkirsche HH 
Sauerkirsche MZ 

Pfirsich BN F KA MZ OL 

Zwetschgen FR KA MZ S 
Waln uB HHM 
Johannisbeere MZ OL S 

Johannis- und S tachelbeere FR MS MZ S 
Erdbeere (Friichte} FR KA 
Himbeere BN KA MZ OL 

Erdbeere OL 

Brombeere OL 
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Br o m  beerr ankenkr ankhe i t 
(Rhabdospora ramealis) 
Schwarze Wurzelfaule 
Erd  beer mehl tau 
(Sphaerotheca humuli) 
A mer ikani scher S tachelbeer
m e h  It au (Sphaerotheca mors-uvae) 
Verticillium-W elke 

Brombeere HH 
Erdbeere BN KA MZ TU 

Erdbeere FR KA MS 

Johannis -und Stachelbeere FR H HB KAM MZ S 
Erdbeere F 

Durch Tiere hervorgerufene Krankheiten und Beschadigungen 

Bia tt - und S tengelne ma t o  den 
Blattne mat oden 

Wurzelne mat oden 
(Pratylenchus spp.) 
Taus endfiifsle r 
Blattliius e 

Mehlige Apfelblattlaus 
Grune Apfelblattlaus 
Apfelgra slaus 
A pfelfaltenla us 
Klerne Pflaumenblattlaus 
Me hlige Pflaumenlaus 
Hopfenblattlaus 
Schwarze K i r sc henlaus 
J ohanni s beer  b I a s enla us 
J ohanni s b e ertr i e  bi au s 
Blutlaus 

Z wets chgens childla us 
S an Jo se-Schildlaus 
Erdbeerknotenha arla us 
N ordi sche Apfelwanze 
Blatt s auger 
Apfel blatts auger 
B i  men b I a tt s auger 

Wespen 

Apfels iigew espe 
Pfla umensiigew espe 

Kir s  eh bla ttw e s p e 
S tachel beer  bi a ttwe s p e 

Maikiifer 
L aufkiifer 
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Erdbeere M OL S 
Erdbeere KI OL 

Obstbau OL, Erdbeere OL 
Erdbeere HH 
Obstbau BN FR H KA K S  MS MZ S TU, 
Kern- und Steinobst KS MS MZ, Kernobst OL, 
Beerenobst KA, Apfel MS OL, Pflaume und 
Zwetschge MS, Pfirs ich MS, Erdbeere HH MS 

Obstbau S, Kernobst FR S 
Obstbau BN FOL S, Kernobst BN 
Obstbau S 
Obstbau FR S, Kernobst FR KA 
Pflaume und Zwetschge B BN 
Pflaume und Zwetschge B BN OL TU 
Steinobst FR 
Kirschen BN S TU 
Beerenobst MZ, Johannis beere BN KI MZ OL 

Johannisbeere S 
Obstbau BN F HB MS MZ S TU, 
Kernobst BN FR KA MS MZ S 
Steinobst MZ 

ObstbauMZ 
Erdbeere BN MS 
Apfel MS 
Obstbau BN KS, Kern-und Steinobst K S  
Kernobst HH MZ, Apfel M S  OL 
Obstbau BN, Kernobst BN F KA MZ TU, 
Birne F MZ 

Obstbau HB OL S, Stein-und Kernobst OL, 
KernobstMZ 
Kernobst BN F 
Zwetschgen FR OL, Zwetschgen und 

Mirabellen MZ 
Sauerkirschen BN 

Obstbau BN, Beerenobst MS MZ OL, 
Stachelbeere MZ OL 
Erdbeere FR MZ 
Erdbeere KA 



Dickma ulrii!sler 
Himbeerkafe r  
Holzbo hrer  
Un gleicher  Holzbo hrer  
Apfel b.l i i  t en s t e  che r 
Erdbeerbliit en s techer  
Erd  beer s  t en ge lst e  cher  
Wickler r a up en 
Apfelwickler 
Pflaumen wickler 

Schalenwickler 
Frucht s c halen wickler 
S chi angen minie  rmo tt e 

Ge s pin s t motte 
Apfelmotte (Ebere schen motte) 
Fro st s p ann e r  

Joh a n n i s  b e ergla s fl ii gle r 
Apfel bla ttgallm ii eke 
Birn en ga ! Im ii eke 
J ohanni s  b ee rgallm ii eke 
Mi ttelme erfruc htfli ege 
Kir s  chfruch tfli ege 
Erdbeermilbe 
0 b stb a  u m s p inn mil be 

Gemein e Spinn milbe 

Birn en po cken milb e  
B rombeermilbe (Gallmilbe) 
Joh anni  s bee  rg,allmil be 

Pfl a um en bi  a tt-B e u telgall mi! b e  
Pocken milbe derPflaume 
W eichhautmilbe 
Wild 
H a s e  und K a n inchen 
Eichhornchen 
Feld m a u s  
Wald m a u s  
Wiihlm a u s  

Scha dvogel 

Erdbeere FR Kl 
Beerenobst H, Himbeere MZ 
Sauerkirsche B 
Steinobst KA, Pflaume OL 
Ostbau FR KA S TO, Kernobst KA MZ 
Erdbeere KA MZ TO 
Erdbeere TD 
Ostbau S, Erdbeere Kl 
Obstbau BN S, Kernobst BN F FR KA MS MZ STD 
Steinobst F FR KA MS MZ S, Zwetschgen und 

Pflaumen S 
Obst FR TD, Kernobst M S  
Obstbau BN, Kernobst BN MZ S 
Obstbau FR, Kernobst FR, Apfel MZ, Sii!s-und 
Sauerkirschen MZ, Sauerkirschen FR 
Obstbau BN F FR, Kernobst MZ 
Obstbau FR, Apfel M 
Obstbau BN FR MS MZ S, Kernobst FR MZ S, 
Apfel HH MZ OL, Sauerkirsche MS 
Johannisbeere MZ S 
Obstbau TD 
Obstbau F; Kernobst BN HB MZ 
Johannisbeere MZ 
Pfirsich F 
Kirschen F FR KA MZ S TO 
Erdbeere BN MS 
Obst BN F FR KA KS M MS Abz. MZ Abz. NW STD, 
Kernobst BN FR KA KS M MS Abz. MZ Abz. KO 
Abz. NW S, Apfel BN FR KA MS S, Steinobst 
BN FR KS M MZ Abz. KO, Zwetschge MS MZ 
Abz. NW S, Kirsche MZ Abz. NW, Sauerkirsche 
MZ, Mirabelle MZ Abz. NW, Pfirsich MS 
Beerenobst Abz. KO Abz. NW, Erdbeeren BN MS, 
Johannisbeere MS 
Birne B HH Abz. NW, Kernobst B HB 
Brombeere MS 
Schwarze Johannisbeere B BN F FR HB HH Kl 
Abz. KO KS MS Abz .. NW Abz. TR OL S, 
Rote Johannisbeere BN 

Pflaume B, Zwetschge BN HH 
Zwetschge HH 
Zwetschge S 
Obstbau BN MZ 
Obstbau BN F MS MZ, Kernobst BN, Apfel MS 
HaselnuBHH 
Obstbau BN KA MZ S, Erdbeere MS 
Obstbau BN 
Obstbau BN KA MS MZ, Steinobst MZ, Kern- und 
Steinobst MS, Beerenobst MZ, Erdbeere MS 
Obstbau S TO, Kirschen MZ, Pfirsich MZ, 
Johannisbeere F MZ, Rote Johannisbeere MZ 
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Amse l  

D o  mp faff  und ahnliche Singvogel 

D r o s s e l  
Eichelha h er 
F i n k e n  
G riinli n g  
S p e rling 

S t a r  
S c h n e c k e n  

Obstbau MZ, Kernobst MZ, Steinobst MZ, 
Beerenobst MS MZ, Kirschen MS, Erdbeeren MZ 
Beerenobst FR, Sii/skirsche FR MZ, 
Sauerkirsche FR MS MZ, Johannisbeere MS, 
Rote Johannisbeere F 
Apfel FR MS 
ObstbauMZ 
Kirschen BN, Johannisbeere BN 
Rote Johannisbeere F 
Kirschen FR MZ, Sauerkirschen MS, Beerenobst 
FR MZ, Johannisbeere MS, Rote Johannisbeere F 
Sii/skirsche MZ 
Erdbeere F KAM MZ 

Die T r i  e b such  t des Apfels ist im Berichtsjahr haufiger aufgetreten als 1977. Eine starke Zu
nahme wurde insbesonders im Abz. Koblenz beobachtet. In jiingeren Zwetschgenanlagen wurde 
wiederholt Befall mit S c h a r  k a k r  a n k h e i  t festgestellt, das Virus wurde wahrscheinlich mit 
infizierten Baumschulpflanzen in die Anlagen eingeschleppt. 
Allgemein wurden die ersten reifen Ascosporen des Apfe l s chor fe s  schon ab Mitte Marz 
festgestellt. Durch die langanhaltende feuchte und kalte Witterung sind der Bakte r i en 
bra n d, der Apfe l schorf  und die Moni/ia-K rankhe i t  bei Kern- und Steinobst sowie die 
Botrytis-F r u c h t f a u l e  bei Beerenobst stark begiinstigt worden; Schaden traten neben der 
Erdbeere a.uch bei der Himbeere, Brombeere und Johannisbeere au£. Der Bakte r i enbrand  
schadigte insbesonders Sauerkirsche und Birne. Von besonderem Interesse ist das Auftreten der 
Krankheit an Sii/skirsche und Apfel, die bisher bei uns nur. wenig befallen, in den Nachbar
landern jedoch zum Teil schon langere Zeit starker in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der 
A p f e l s c h o r f  erreichte im Juni und Juli z. T. hohe Befallswerte. Schorfgefahr bestand auch 
noch im August und September, for einige Spatsorten noch im Oktober. Vielfach wurde auch 
starker M e hl t au-Befall gemeldet. Ungewohnlich hoch war ab Mai das Auftreten der Moni/ia
S p i  t z e n d ii r r e  an Sii/s- und Sauerkirsche. Auch an Apfel und anderen Steinobstarten wurde 
betrachtlicher Befall gemeldet. Im August und September trat dann die Monilia-F ru c h t
fa u 1 e an Kernobst stark au£. In Siidwestdeutschland fiihrten bei der Erdbeere die Phytoph
thora- und die Gnomonia-Fruchtfaule zu Verlusten. Die R h i z o mfaule  der Erdbeere 
(P. cactorum), die bisher hauptsachlich auf Siidwestdeutschland beschrankt V,,'.ar, trat in diesem 
Jahr auch in verschiedenen anderen Gebieten des Bundesgebietes starker in Erscheinung. Die 
sehr unregelma/sig auftretende S c h w a r z e  W u r z  e 1 f a  u le  der Erdbeere verursachte 1978 
wieder in verschiedenen Gebieten starkere Schaden. Bei der Himbeere zahlten die Rutenkrank
heiten, die hauptsachlich durch Didymella applanata, Leptosphaeria coniothyrium sowie die 
H i m b eerrutengallmiic k e  Thomasiniana theobaldi ausgelost werden, wieder zu den 
Hauptproblemen des Anbaues. Die Johannisbeere, insbesonders die schwarze sowie die Stachel
beere wurden verbreitet durch den Amer ikan i schen  S t a c h e l  b e e rmehl  t a u  geschadigt. 
Auch bei der Erdbeere wird der Mehltau zu einem zunehmenden Problem, auch bei Sorten, 
die bisher wenig anfallig waren. 
Durch den kiihlen Sommer blieb der Befall durch Insekten allgemein weit unter dem der Vor
jahre zuriick. Dies wurde besonders beim Apfe lwick le r  deutlich, der vielerorts nur eine 
Generation aufwies. Auch der K i r schfrucht f l i egen-Befall war meist gering. Eine Aus
nahme bildeten die B 1 a t t l  au  s e ,  die z. T. verstarkt an Kern-, Stein- und Beerenobst auftraten. 
Nach einem teilweise verzogerten Schlup£ der O b s t b a u m s p in n m i l be im Friihjahr ent
wickelte sich in einigen Anbaugebieten sowohl an Kern- ·als auch an Steinobst eine starke 
Population. Besonders stark betroffen waren schlecht gepflegte Anlagen. Zur Vermeidung der 
Wintereiablage wurden von Betrieben noch Anfang September Bekampfungsma/snahmeh 
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durchgefiihrt. Als Folge de s star ken Befalls <lurch die Johann i s  beer g a 11 m ii be und der 
mangelnden Bekampfungsmoglichkeiten wurden stellenw eise ganze A nlagen gerodet. 

(D ickier, E., Krczal, H., Ku nze ,  L ., Sch midle , A., See mi.iller, E., 
Institut fiir Pflanzenschutz im Obstbau, Dos senheim) 

8. Krankheiten und Beschadigungen an Forstpflanzen

Mykosen 

Armillariella me/lea (H a 11 i ma sc h )  
Botrytis cinerea (Grau schimmel) 
Ceratocystis ulmi 
Cronartium ribicola (Strobe n ro s t) 
Gnomonia errabunda 
(,,PI at  a n  en pest") 
Lophodermium pinastri 
(Kiefernri t zens  chorf) 
Microsphaera alphitoides 
(E i chenmehl tau ) 
Nectria cinnabarina (Rotpu s telpilz) 

Abiotische Krankheiten 

Schle imfluB 

Schadlinge 

Oligonychus ununguis 
(N adelholz sp innmil be ) 
Liosomaphis abietina 
(Fich tenroh ren 1 au s )  
Dreyfusia piceae 
(Tannensta mmla u s ) 
Brachyderes incanus (Grau r i.i B 1 er) 
Clytus arietis (Widderbock) 
Hylobius abietinus 
(GroBer brauner R i.i s s elkafer) 
Ips cembrae (Larchenborkenkafer) 
Ips typographus (Buchdrucker) 
My'elophilus minor 
(Kle iner Waldgartner) 
Myelophilus piniperda 
(GroBer Wald gartner) 
Otiorrhynchus niger 
(Fich ten-Kurz ri.iBler) 
Pityogenes chalcographus 
(Kupfers techer) 
Trypodendron lineatum 

B 
Pseudotsuga BN, Picea, Abies MS 
UlmusBN 
Pinus strobus B MS 

Pfatanus BN 

Pinus B F

QuercusBMS 
Laubholz BN 

Quercus MS 

Picea B F  

Picea BN HB F MS 

Abies BN 
Picea, Pinus BN MS 
Pirus BN 

Picea, Pinus B BN F 
Larix F 
Picea BN MS 

Pinus B BN 

PinusBBN MS 

Picea BN 

Picea MS 
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(N utzholz  b or k enka f er) 
Xiphydria came/us (H olzwespe) 
Epinotia nanana 
(Fich t enna d e l mar k wic k l er) 
Rhyacionia buoliana 
(Ki e f ernkn o s p e n  tr ie  bw ickle  r) 
Tortrix viridana (E iche nwickler) 
Coleophora laricella 

Picea F MS 
Betula BN 

Picea pungens BN MS 

PinusBN MS 
QuercusBBN 

(Larchenminiermo t t e) Larix B BN 
Lymantria dispar (Sc hwa mmspinn er) Quercus BN MZ 
Operophthera brumata 
(Fr o s tspann er) 
Euproctis chrysorrhoea (G o! dafter) 
Arvicola terrestris (Wiihlmaus) 

QuercusBN 
Laubholz BN 
BMZ 

Clethrionomys glareolus (Rote l ma u s) Laubholz, Pinus, Pseudotsuga BN F KS MS 
Microtus agrestis (Erdma us) Laubholz BN F KS MS 
Microtus arvalis (F eld ma u s) Picea, Pinus BN 

(lnstitut fiir P flanzenschutz im Fors t) 

9. Krankheiten und Beschadigungen an Zierpflanzen

Mykosen 

Alternaria spp. 

Armillaria mellea (Hallima sch) 

Ascochyta chrysanthemi 
Ascochyta parasitica 
Botrytis cinerea (Grauschimmel) 

Botrytis spp. 
Centrospora acerina 
Ceratocystis ulmi (Ulmen s t er b e  n) 
Ceratophorum setosum 
Colletotrichum gloeosporioides 
Coniothyrium hellebori 
Coniothyrium wernsdorffiae 
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Ageratum HH, Cinerarien F HB, Euonymus 
(Stecklinge) HH, L evkojen HH, Gewachshaus
n elken MS OL, Ornithogalum thyrsoides HH, 
Rhododendron HH, Stie fmiitterchen HH 
Chamaecyparis HH, Kiefern B OL, Omorika
fichten HH, Rhododendron HH, Zedern BN 
siehe Didymella chrysanthemi 
Blaufichten M 
Abies OL, Aster HH, Azal e en (Jungpflanzen) 
HB MZ OL, B egonien F HB MS, B ouvardien HH, 
Campanula isophylla OL, Chrysanthemen (Jung
pflanzen, Blumen) BN MZ, Cyclamen BN F HB M 
MZ S, Erica gracilis (Jungpflanzen) F HB, Fuchsien 
F MZ, Helleborus MZ, Maiblumen HH, Nelken 
(Bliiten) BN HH OL, Pa e onien BN HB, Paprika F, 
P elargonien F HB M MZ S, P e tunien F, Picea MOL, 
Primeln F HB MZ S, Rhododendron (Bliiten
kn ospen) HH, Rhododendron (Jungpflanzen) OL, 
Rosen BN HB HH, Salvien F, Stiefmiitterchen F, 
Tagetes HH, Usambarav eilchen HH, Zinnien HB 
Fr e esien HH, Gladiolen F, Tulpen HH KS MS 
siehe Mycocentrospora acerina 
Ulmen BNHH 
siehe Pleiochaeta setosa 
siehe Glomerella cingulata 
Helleborus F HB 
Rosen B F  Kl 



Cronartium ribicola (Strobe n r o s t) 
Cumminsiella mirabilissima 

Cylindrocarpon destructans 

Cylindrocladium scoparium 

Didymella chrysanthemi 
Didymellina macrospora 
Diplocarpon rosae (S ternruls tau) 
Discula platani 
Drechslera sp. 
Erysiphe cichoracearum 
Erysiphe sp. (E. horridula?) 
Exobasidium japonicum 
(Ohr lappchenkrankhe i  t) 
Exosporium palmivorum 
Fusarium culmorum 
Fusarium moniliforme 
Fusarium oxysporum 

f. sp. aechmeae
f. sp. cyclaminis
f. sp. dianthi
f. sp. gladioli
f. sp. opuntiarum
f. sp. tulipae

Fusarium sp. 
Fusicladium pyracanthae 
Fusicladtum saliciperda 
Gloeosporium nervisequum 
Glomerella cingulata 
Gnomonia errabunda 
Gymnosporangium fuscum 
(Bi rneng i  t terro  s t) 
Gymnosporangium sp. 
Heterosporium gracile 
Kabatina thujae 
Marasmius sp. u. a. m.

Melampsora sp. (Pappel ros t) 
Melampsoridium betulinum 
(B i rkenros t) 
Microsphaera alphitoides 
(E i chenmeh l  tau) 
Microsphaera berberidis 
Monilia laxa 
Mycocentrospora acerina 
Myrothecium roridum 
Nectria cinnabarina 
Nectria galligena 
Oidium begoniae (Be g o n i e n m e h l  tau) 
Oidium calanchoeae 

Ribes Kl, Weymouthskiefern HH OL 
MahonienHH 

Calluna vulgaris OL, Cyclamen HH KA MZ OL, 
Erica carnea HH OL, E. gracilis OL 
Azaleen F HH OL, Erica gracilis BN F OL, 
E. ventricosa OL
Chrysanthemen B BN HH M
Freesien HH
Freilandrosen B BN HB HH Kl MS MZ OL S
siehe Gnomonia errabunda
Rasen OL
AsterFHB
Vergilsmeinnicht F

Azaleen HH MS 
Palmen HH 
Nelken HH OL, Rasen OL 
Aechmea fasciata OL, Cymbidien MS 

Aechmea fasciata HH OL, A. fulgens OL 
Cyclamen BN F HH M MZ OL 
Nelken BN HH KS MZ OL S 
Gladiolen OL, Zwiebeliris HH M 
Rhipsalis HH 
Tulpen BN HH M 
Chrysanthemen HH 
siehe Spilocea pyracanthae 
siehe Venturia chlorospora 
siehe Gnomonia errabunda 
Cymbidien MS, Hibiscus (Stecklinge) MZ 
Platanen BN F HH Kl MS MZ OL 

Juniperus Kl MZ 
Amelanchier MZ, J imiperus F Kl 
siehe Didymellina macrospora 
Thuja occidentalis Kl 
siehe Hexenringe (am Schluls dieses Abschnittes) 
Pappeln Kl 

Birken Kl 

Eichen BN Kl MS OL 
Mahonien MS 
Zierkirschen MZ, Mandelbaumchen FM MS MZ 
Stiefmiitterchen F HH KS MS OL 
Aphelandra MZ 
Ahorn Kl KS MS, Erle Kl, Hainbuche KS, Linde Kl 
Ahorn (Acer platanoides ,Globosum') OL 
Begonien HB MS MZ S 
Kalanchoe F OL 
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Oidium chrysanthemi 
(C hrysan themen meh l  tau) 
Oidium cyclaminis (B 1 ii t en  b e  fa 11) 
Oidiumspp. 

Penicillium spp. 

Peronospora matthiolae 
Peronospora sparsa 
Peronospora violae 
Pleiochaeta setosa 
Phialophora cinerescens 
Phoma chrysanthemi 
Phoma chrysanthemicola 

Chrysanthemen MS MZ S 
Cyclamen B 
Gerbera B F  MS, Horten sien S, Usambara
veilchen MS MZ, Veronica BN 
Gladiolenknollen HH, lriszwiebeln HH, 

Maiblumenkeime HH, Tulpenzwiebeln F HH MZ 
Levkojen B MS 
Gewachshausrosen MZ 
Stiefmiitterchen BN F HB KS MS OL 
Cytisus Kl 
Gewachshausnelken HB HH S 
siehe Didymella chrysanthemi 

Chrysanthemen B HH 
siehe Potebniamyces coniferarum 

Rosen BN HB MS MZ S 

f. sp. chrysanthemicola
Phomopsis pseudotsugae
Phragmidium mucronatum
(Ros e n rost)
Phyllactinia guttata (Echt e r  
Phytophthora cactorum
Phytophthora cinnamomi

Mehl  ta u)Hainbuchen MS 
Kalanchoe OL, Stiefmiitterchen F, Zygocactus OL 
Azaleen B, Calluna vulgaris O L, Erica carnea BN O L, 
E. gracilis OL

Phytophthora cryptogea Gerbera BN HB'HH MS OL 
Phytophthora nicotianae var. parasitica Aechmea fulgens OL, Cordyline imperialis OL, 

Usambaraveilchen BN HH M MS MZ OL 
Phytophthora spp. 

Podosphaera leucotricha 
Potebniamyces con if er arum 
Puccinia antirrhini (L o w e n m a  u l rost) 
Puccinia avenariae (Bar t  n e 1 k e n  r o s t) 
Puccinia horiana 
(WeiBer Chrysanthemen rost) 
Puccinia pelargonii-zonalis 
(Pe l  a r g on i e n rost) 
Puccinia recondita (Braun  r o s t) 
Pucciniastrum epilobii f. sp. palustris 
(Fuchs i e n rost) 
Pythium splendens 

Pythium ultimum 

Pythium spp. 

Ramu/aria primulae 

Ramu/aria sp. 
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Anthurium scherzerianum OL, Begonien BN HH, 
Gloxinien BN MS, Guzmanien BN 
Zierapfel BN 
Douglasien Kl 
Lowenmaul HB M S
Bartn elken HB 

Chrysanthemen B BN F HB HH M MS MZ OL S 

Pelargon ien BN F HB M MS MZ S 
RasenMZ 

Fuchsien B BN F HB MS MZ 
Aechmea fasciata OL, Anthurium scherzerianum 
BN, Poin settien OL 
Abies procera (Jungpflanzen) BN, 
Chrysanthemen OL, 5° -Tulpen MS
Begon ien BN HH Kl, Calceolarien HH, 
Chrysanthemen HH MZ, Cyclamen HH, 
Helleborus HH, Hibiscus MZ, Pelargon ien HB 
KS MZ, Poin settien BN HH M MZ, Primula 
acaulis BN HH, P. veris KS, Rhipsalis HH, Stief
miitterchen HH S 
Primula acaulis F HB MZ S, P. auricula MZ, 
P. veris HB MS
Stiefmiitterchen HMS



Rhizoctonia solani 

Rhizoctonia tuliparum 
Rhizosphaera kalkhoffii 
Sclerotium delphinii 
Septoria anthurii 
Septoria leucanthemi 
Septoria parasitica 
Sphaerotheca alchemillae 
Sphaerotheca pannosa var. rosae 
(Rosenmehl tau) 
Spilocea pyracanthae 
Stagonospora curtisii 
Thielaviopsis basicola 

Uromyces dianthi (N e 1 ken ro s t) 
Venturia chlorospora 
Verticillium sp. 

Hexenr inge  

Balderiosen 

Agrobacterium tumef aciens 
(Wu rze lkr op  f) 
Agrobacterium tumef aciens? 
(Knol lchenkr a nkh e i  t) 
Corynebacterium f ascians 
Erwinia amylovora 

Erwinia carotovora var. chrysanthemi 

Pseudomonas morsprunorum 
Pseudomonas syringae 
Pseudomonas tonelliana 
(Oleande rkr e b s) 
Pseudomonas sp. 
Xanthomonas begoniae 
Xanthomonas pelargonii 

Azaleen MZ OL, Begonien (Jungpflanzen) HH 

MS OL, Chrysanthemen HH, Columnea (Jung
pflanzen) OL, Erica carnea (Jungpflanzen) HH OL, 
E. gracilis (Jungpflanzen) OL, Gaultherien
(Samlinge) BN, Gerbera (Jungpflanzen) OL,
Gladiolen (Gewachshaus) S, Kalanchoe OL,
Levkojen (Jungpflanzen im Gewachshaus) F HH,
Nelken HH, Pelargonien (Jungpflanzen) OL,
Poinsettien M MZ, Rasen OL, Rhododendron
(Stecklinge) OL, 5° -Tulpen B M
TulpenBMZ
Fichten Kl
Eisenhut OL
Anthurien S
Chrysanthemum maximum BN
Blaufichten M
Potentilla MS

Rosen B BN H HB KAMS MZ OL S 
Pyracantha F MS MZ 
Hippeastrum HB HH MS MZ 
Crossandra OL, Cyclamen B BN MZ, Fuchsien BN, 
Hibiscus MZ, Poinsettien B BN MS MZ OL, 
Primula acaulis KS, P. veris KS 
Gewachshausnelken BN M MS MZ OL 
Weiden Kl 
Ahorn B Kl, Buchen (Samlinge) BN, Chrysanthemen 
HH, Eisenhut HH, Eryngium HH, Pelargonium 
grandiflorum HH, Freilandrosen B 
RasenMS 

Zierapfel Kl, Chaenomeles KI, 
Pyrus Kl, Rosen Kl OL, Rubus Kl, Zedern BN 

Erica gracilis BN OL 
Pelargonien F 
Cotoneaster BN HB HH MS, Pyracantha BN, 
Stranvaesia MS 
Dieffenbachien F, Kalanchoe OL, Usambara
veilchen BN F 
Kirschlorbeer OL 
Flieder Kl 

Oleander OL 
Cornus Kl 
Elatiorbegonien B BN KA MS MZ OL 
Pelargonien B BN F HH KS M MS MZ S 
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Virosen 

Carnation mottle virus 
Carnation vein mottle virus 
Freesia streak virus 
Hydrangea ringspot virus 
Prunus necrotic ringspot virus 
Viren, nicht naher bestimmt 

NelkenOL 
Nelken OL 
Freesien OL 
Hortensien HH 
Rosen OL 
Freesien M MS, Liguster MZ, Seidelbast OL 

Nichtparasitare Krankheiten und Beschadigungen 

Herbizidhaltige Rasendiinger 
(Absterbeerscheinungen) 
Pli:itzlicher Wechsel zwischen hoher und 
niedriger re!. Luftfeuchte 
(,,B ace a r a-Zw a r t") 
Molybdanmangel (Blattverfarbungen) 
Niedere Temperatur (,,He rzfa u l e") 
Salzhaltiges GieBwasser 
(Wachstumshemmung) 
Saprol, stark iiberdosiert (Blattnekrosen) 
Tenoran (Blattverfarbungen) 
Dberdiingung <lurch unsachgemaBe 
Anwendung von Depotdiingern 
(anhaltende Wachstumshemmung) 
Ursache unbekannt (Korkflecken) 
Ursache unbekannt (Vergilbung, 
Braunung, Abfallen der Nadeln) 
Verbrennungsgase einer schadhaften 
Heizungsanlage (Blattrandverfarbungen) 

Koniferen (in und am Rande von Rasenflachen) B 

Gewachshausrosen BN 
Poinsettien MZ 
Bromeliaceen MZ 

Cyclamen KA, Poinsettieh F 
Pelargonien MZ 
AsterHB 

Calceolarien, Dracaenen, Usambaraveilchen F 
Pelargonium peltatum MZ 

Koniferen F H HH MS MZ 

Usambaraveilchen KS 

Durch Tiere hervorgerufene Krankheiten und Beschadigungen 

Blat ta l chen  

St enge la l chen  

Ditylenchus sp. 
Wurze la l chen ,  freilebend 
Wu rze lga l l enalchen  
Sp innmi lben  

F i  eh tens  p i n n m i l  b e  
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Anemone japonica BN, Aster novi-belgii HB, 
Begonien HB S, Chrysanthemen BN HB S, 
Gloxinien KS, Phlox BN, Usambaraveilchen KS S 
Aster novi-belgiiHB, Calceolarien F, Helleborus OL, 
Phlox F 
Iris x hollandica (Zwiebeln, importiert aus Israel) M 
Chrysanthemen HH, Eryngium HH, Rosen HH OL 
Bouvardien HH, Rosen Kl, Usambaraveilchen M 
Asparagus F MZ, Calla S, Chrysanthemen HB M 
MS MZS, Cotoneaster MS, Cyclamen MZ, Efeu OL, 
Gerbera HB KS MS S, Hibiscr,ts MZ, Hortensien MZ, 
Kakteen HB, Nelken MS MZ S, Orchideen HB, 
Pelargonien MOL, Primeln MZ, Rosen BN HB MS 
MZ S, Stiefmi.itterchen (Aussaaten) BN 
Fichten B BN F Kl MS OL, Juniperus MS 



Weichhautmilben  

G a ll milben  

Zwer g fiil5ler  
Ohrwiirmer  
B lasenfiil5e 

B la t twanzen 

Zikaden  
B la t t lause 

Fich  t enri:ihrenl a us 

Ligus te  r bla t t la us 
B au mlause 
W a c h o ld e rbla ttla us 
G rol5e We idenr indenlaus 

Fich  t e n g a llen la use 
Tannenst ammlaus 
(Dreyfusia piceae) 
Tannent r i eblaus 
(Dreyfusia nordmannianae) 
Dreyfusia sp. 
Wu rzellause 
Wollause 

Eu ropaisch e  K i e f ernwollaus 
(Pineus pini) 
B uchen  woll bi a t·tla us 
(Phyllaphis fagi) 
B uchen  wollsch il d la us 
(Cryptococcus fagi) 

Schildlause 

Aphelandra MZ, Aster dumosus B, Azaleen BN F, 
Begonien BN OL, Cissus antarctica HB, Cyclamen 
BN F HB MS S, Gerbera BN KS MS, Kalanchoe BN, 
Usambaraveilchen B F HB MS MZ OL 
Corylus Kl, Forsy thien HH, Linden OL, Robinien F, 
Treibflieder MZ, Veilchen OL, Weiden HH 
Chrysanthemen S 
Sommerblumen MZ 
Anthurien MS, Chrysanthemen S, Cyclamen BN, 
Dahlien MZ, Ficus MS, Gerbera S, Gladiolen B BN 
MZ S, Gloxinien MS, Nelken BN S, Philodendron 
MS, Vergil5meinnicht B 
Achillea S, Astern S, Chrysanthemen B MS S, 
Dahlien MS S, Rosen HB 
Buchen (Hecken) MZ, Rosen MZ 
Asparagus MZ, Azaleen MZ, Begonien MZ, 
Birken HB OL, Buchen (Hecken) OL, 
Calceolarien HH MZ, Chrysanthemen S, 
Cinerarien S, Freesien S, Fuchsien MZ S, 
Gerbera S, Gloxinien HB, Hibiscus MZ, 
Nelken MZ S, Pelargonien MZ S, Primeln KS, 
Rosen H HB KS MZ S, Sommerastern B HB Kl, 
V,ergil5meinnicht B 
Abies S, Picea (besonders P. omorica und P. pungens 
,Glauca') BF HB HH KA KI KS MS MZ OL S 
Liguster B 
Fichten BF OL, Thuja F 
Juniperus F 
Weiden F 
Fichten HH MZ 

Abies Kl 

Abies Kl 
Abies F S 
Clivia MZ, Kakteen MZ, Usainbaraveilchen M 
Buchen F, Clivia MZ, Douglasien MS MZ, 
Fichten MZ, Kakteen HH, Kiefern HH Kl MS 
MZ OL, Larchen B MS OL, Phoenix canariensis HB 

Kiefern B 

Buchen Kl 

Buchen OL 
Anthurien MS, Bromelien BN, Cattleya MS, 
Codiaeum MZ, Efeu MS, Ficus MS MZ, 
Forsythien MS,Juniperus F, Kiefern MZ, 
Lorbeer HB MS, Oleander MS, Pachysandra MS, 
Paphiopedilum MS, Phalaenopsis MS, 
Philodendron MS, Phoenix canariensis HB MZ, 
Prunus MS, Taxus Kl 
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Weif�e Fliege 

Bla ttkafer 
Engerlinge (o. n. A.) 
Enger linge (Polyphylla fullo) 
Gr ofser P appe lbo ck 
(Saperda carcharias) 
Ungleicher H o lzbo hrer 
(Xyleborus dispar) 
Dickma ulri.ilsler 

B u chens prin grufsler 
(Rhynchaenus fagi) 
Ertl beers  ten gels teche  r 
(Coenorrhinus germanicus) 
G riinriifsle r (Phyllobius sp.) 
S andgrauriifsler, 
(Philopedon plagiatus) 

B la ttwe spen 
S c hwarze Rosenb lattwespe 
(Endelomyia aethiops) 
Rosen  bla ttroll wes pe 
(Blennocampa pusilla) 
Rote Kiefernbuschhorn
b la ttwespe (Neodiprion sertifer) 
G o ldafter 
S chwammspinner 

R ingelspinner 
E u len (Noctuidae) 

Weidenbohrer 
W ickler 
Gefla mmter R ebenwickler 
(Clepsis spectrana) 

Fi eh ten triebwickler 
(Parasyndemis historiana) 

F ic h  tenn a d  e lmar kwickler 
(Epinotia sp.) 
Kiefernknospen trie bwickler 
(Rhyacionia buoliana) 

F lie d ermini ermo tte 
(Caloptilia syringe/la) 
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Ageratum HB, Anthurien MZ, Azaleen BN, 
Begonien MZ, Calceolarien F MS, Cinerarien HB S, 
Chrysanthemen BN MS S, Cyclamen MS MZ, 
Fuchs ien F HB KS MS MZ S, Gerbera BF HB 
KA KS MS S, Hibiscus HB MZ, Lantana F MZ, 
Nelken MS MZ, Pelargonien B HB KA MS MZ S, 
Poinsettien KA MZ, Primeln MS MZ, Stechapfel HB 
Birken BN, Eden OL, Weiden BN 
RasenFHH 
Laubgeholze F 

Populus canadensis F

Azaleen FM, Chamaecyparis F, Cyclamen FM 
MZ S, Echeveria derenbergii F, Rhododendron F HB, 
TaxusBNS 

Buchen OL 

Rosen BN 
Koniferen MS 

Rosen Kl 
Ahorn BN, Ebereschen BN, Eichen BN, Linden BN 

Rosen HB HH 

RosenBHH 

Kief ern Kl 
Ahorn BN, Ebereschen BN, Eichen BN, Linden BN 
Ahorn BN, Ebereschen BN, Eichen BN, 
Euonymus MZ, Linden BN 
Pappeln BN 
Azaleen MS, Chrysanthemen MS MZ S, 
Cyclamen MS MZ S, Gerbera S, Gladiolen MS, 
Nelken MS S, Pelargonien MZ, Primeln MZ S, 
Rittersporn MS, Stiefmiitterchen BN H 
WeidenKlMZ 
Rosen Kl MS 

Treibflieder F, Gerbera F, Rosen OL 

Blaufichten MS 

Fichten Kl 

Kiefern BN HB Kl MS MZ OL 

FliederB MZ 



Az a leenmo t t e  (Caloptilia azaleella)
Thuj  amin i e rmot t e  
(Argyresthia thuiella) 
Lar c h  en  mini e  rmot t e  
(Coleophora laricella) 
Gesp ins tmot ten  
Tr auer m ii cken  

Europa i s che  Ve i l chen-
, b la t t ro l lmiicke  (Dasyneura affinis)
0 kul i e rga l lmii eke 
(Thomasiniana oculiperda) 
Schnaken  (Tipula sp.) 
Min ie r f liegen 
II exmin  i erfl i egen  (Phytomyza ilicis)
N e lkenf l i ege  (Phorbia brunnescens)
Voge I (Knospenverbifs) 
Ma use  

Anmerkungen: 

Azaleen F 

ThujaB 

LarchenB Kl 
Weiisdorn Kl MS OL 
Azaleen F, Cyclamen MS, Gerbera MS, 
Kalanchoe MS OL, Pelargonien F KS M MS MZ, 
Poinsettien F HH MS 

Veilchen OL 

Rosen F 
Primula acaulis BN 
Ciner;rien Kl, Chrysamhemen HH Kl MS MZ S 
Ilex FHH Kl MS OL S 

Bartnelken S 
Forsythien MZ, Lonicera MZ 
Cyclamen F, Rosen (Gewachshaus) F, Stauden MZ, 
Tulpen (Hausgarten) MZ 

Botrytis cinerea (G rausch imme l) verursachte in den Herbst- und Wintermonaten groise 
Schaden. Besonders betroffen waren Azaleenjungpflanzen, Elatiorbegonien, Cyclamen, Erica
gracilis, Primula acaulis sowie Mutterpflanzen von Fuchsien und Pelargonien. Zu einem star ken 
Botrytis-Befall kam es ferner Anfang Mai an den verkaufsfahigen, um diese Zeit regelmaisig sehr 
dicht stehenden ,,Gruppenpflanzen". Die Bedeutung des Grauschimmels hat in den letzten 
Jahren standig zugenommen, und zwar in gleichem Maise wie die Betriebe dazu iiber
gegangen sind, die Gewachshaustemperatur wahrend der Nachtstunden abzusenken, um Heiz
kosten zu sparen. Dadurch kommt es haufiger als friiher zu ,,Niederschlag". Es scheint, dais 
auch die neuen, hochwirksamen Botrytizide allein nicht ausreichen, um der Botrytis-Gefahr
in der Praxis wirksam zu begegnen: Schaden <lurch Grauschimmel sind auch heute noch in 
erster Linie eine Frage der Kulturbedingungen. 
Myrothecium roridum wurde in Mainz-erstmals - an Aphelandra festgestellt. Es kam zu einem 
Ausfall von 40 % . 
PhyJophthora und Pythium verursachten in vielen Kulturen erhebliche Schaden. Die ver
besserten Moglichkeiten der chemischen Bekampfung fiihren oft dazu, dais bewahrte 
hygienische Vorbeugungsmaisnahmen vernachlassigt werden. Dies wird vor allem durch 
das neuerdings wieder zunehmende Auftreten von Phytophthora cinnamomi an Erica gracilis
unterstrichen. 
Puccinia horiana, der Weiise  Chrysanthemenros t ,  wurde von Juni an gemeldet, blieb 
jedoch zunachst fast bedeutungslos; erst im September kam es plotzlich zu einem allgemeinen 
starken Auftreten des Pilzes. Die sehr erheblichen Schaden !assen auf mangelnde Sorgfalt bei 
der Beobachtung der Bestande schlieisen, da der Weiise Chrysanthemenrost heute mit 
chemischen Mitteln sicher bekampft werden kann. 
Diplocarpon rosae (S t e rn ruis tau  der Rosen) wurde in Mainz und Bremen ungewohnlich 
friih, namlich schon Mitte Mai beobachtet. Phragmidium mucronatum (Rosen ro  s t) kam 
nicht nur im Gewachshaus, sondern von Mitte September an in betrachtlichem Ausmais auch 
im Freiland vor. 
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Die Xanthomonas-Welkekrankheit der Pelargonien verursachte hohe Verluste - in einer 
Gartnerei gingen 90 % der Jungpflanzen verloren. Noch immer ist die Produktion gesunder 
Stecklinge das Hauptproblem bei der Bekampfung dieser Krankheit. 
An Koniferen kamen weit verbreitet Nadelverfarbungen und Absterbeerscheinungen vor, von 
denen angenommen wird, dag sie <lurch nichtparasitare Einfliisse hervorgerufen werden. Die 
Symptome sind oft unbestimmt, die Diagnose ist auBerordentlich schwierig. Eine umfassende 
Untersuchung dieses Problemkomplexes ist wiinschenswert. 
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(Sau tho ff, W. und Ki:illner, V., 
Institut fiir Pflanzenschutz im Zierpflanzenbau, Berlin-Dahlem) 



2. Organisation

FREISTAAT BAYERN 

Bayerische Landesanstalt fur Bodenkultur und Pflanzenbau -
Abt. Pflanzenschutz, Mi.inchen 

Dienstherr: Bayerisches Staatsministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft 
und Forsten, MOnchen 

Dienstbereich: Freistaat Bayern 

Anschrift: Menzinger StraBe 54, 8000 MOnchen 19, Telefon (089) 1 79 91 
(Postanschrift: Postfach, 8000 MOnchen 38) 

Leiter: Vizeprasident Professor Dr. Rolf D i e r k  s 

Nachgeordnet: 

AuBenstelle fur Nematodenbekampfung 
BahnhofstraBe B 147, 8858 Neuburg/Donau, Telefon (084 31) 21 59 

Der Fachaufsicht unterstehen die Amter fOr Landwirtschaft und Bodenkultur 
(Abt. Pflanzenschutz): 

Auf der Schanz 43, 8070 lngolstadt, Telefon (0841) 2595 

PrinzregentenstraBe 39, 8200 Rosenheim, Telefon (8031) 1 5048 

Grafinger StraBe 81, 8360 Deggendorf, Telefon (09 91) 8024-6 

Weinweg 2-6, 8400 Regensburg, Telefon (09 41) 2 40 01 

Adolf-Wachter-StraBe 1 0, 8580 Bayreuth -Altstadt, Telefon (0921) 6 3068-9 

BrauhausstraBe 9 a, 8800 Ansbach, Telefon (09 81) 85048/49/40 

LuxburgstraBe 4, 8700Wiirzburg, Telefon (09 31) 72011-12 

BismarckstraBe 62, 8900 Augsburg -Stadtbergen, Telefon (0821) 526015-6 

und der Beauftragte fur den amtlichen Rebschutzdienst an der Bayerischen 
Landesanstalt fOr Wein- und Gartenbau in WOrzburg-Veitshochheim, 
Telefon (09 31) 9 1091 

LAND BADEN-WORTTEMBERG 

Landesanstalt fur Pflanzenschutz Stuttgart 

Dienstherr: Ministerium fOr Ernahrung, Landwirtschaft und Umwelt 
Baden-WOrttemberg 

Dienstbereich: Land Baden-WOrttemberg 

Anschrift: ReinsburgstraBe 107, 7000 Stuttgart 1, Telefon (0711) 667625 73 

Leiter: Direktor Dr. Karl W a r m  b r u n  n 
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Regierungsprasidium Stuttgart - Pflanzenschutzdienst 

Dienstherr: Regierungsprasidium Stuttgart 

Dienstbereich: Regierungsbezirk Stuttgart 

Anschrift: BreitscheidstraBe 4, 7000 Stuttgart 1, Telefon (0711) 205041 88 

Leiter: Oberregierungslandwirtschaftrat Dr. Georg M e i n e r t  

Regierungsprasidium Karlsruhe - Pflanzenschutzdienst 

Dienstherr: Regierungsprasidium Karlsruhe 

Dienstbereich: Regierungsbezirk Karlsruhe 

Anschrift: AmalienstraBe 25; 7500 Karlsruhe, Telefon (0721) 13551 71 

Leiter: Regierungslandwirtschaftsdirektor Dr. Gerhard B r o d  

Regierungsprasidium Freiburg - Pflanzenschutzdienst 

Dienstherr: Regierungsprasidium Freiburg 

Dienstbereich: Regierungsbezirk Freiburg 

Anschrift: HauptstraBe 34, 7800 Freiburg i. Br., Telefon (0761) 2042517 

Leiter: Regierungsbiologiedirektor Dr. Theodor K o c k  

Regierungsprasidium Tubingen - Pflanzenschutzdienst 

Dienstherr: Regierungsprasidium Tubingen 

Dienstbereich: Regierungsbezirk Tubingen 

Anschrift: KeplerstraBe 2, 7400 Tubingen, Telefon (07071) 282331 

Leiter: Regierungslandwirtschaftsdirektorin Brigitte Kli s ch o w s  k i 

Die Berichte der Landesanstalt fiir Pflanzenschutz Stuttgart, der Pflanzenschutzdienststellen der Regie
rungspriisidenten Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg und Tiibingen werden in diesem Jahresbericht wieder 
zusammengefaRt. 

Die Abkiirzungen bedeuten: Lfp = Landesanstalt fiir Pflanzenschutz, S = Pflanzenschutzdienst des 
Regieru�gspriisidiums Stuttgart, KA= Pflanzenschutzdienst ·des Regierungspriisidiums Karlsruhe, FR= 
Pflanzenschutzdienst des Regierungspriisidiums Frei burg, TO= Pflanzenschutzdienst des Regierungs
priisidiums Tiibingen (SD = Saatbauamt Donaueschingen). 

Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Wurttemberg -
Abt. Waldschutz 
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Dienstherr: Ministerium tur Ernahrung, Landwirtschaft und Umwelt 
Baden-Wurttemberg 

Dienstbereich: BadenaWurttemberg, Rheinland-Pfalz 

Anschrift: Fohrenbuhl 27, 7801 Stegen-Wittental, 
Telefon (076 61) 61537 und 61515 

Leiter: Leitender Forstdirektor Dr. Erwin K 6 n i g 



LAND HESSEN 

Pflanzenschutzdienst Frankfurt a. M. 

Dienstherr: Hessisches Landesamt fur Ernahrung, Landwirtschaft und Landes

entwicklung, Kolnische StraBe 48-50, 3500 Kassel 

Dienstbereich: Hessen 

Anschriften: 6000 Frankfurt/Main-Hausen, Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-StraBe 2, 

Telefon (0611) 775051 /52 

3500 Kassel-Harleshausen, Am Versuchsfeld 17, Telefon (0561) 881 41 

Leiter: Landwirtschaftsdirektor Dr. Klaus K r a m e r  

LAND RHEINLAND-PFALZ 

Landespflanzenschutzamt Rheinland-Pfalz 

Dienstherr: Ministerium fur Landwirtschaft, Weinbau und Umweltschutz 

Rheinland-Pfalz, Mainz 

Dienstbereich: Rheinland-Pfalz 

Anschrift: Essenheimer StraBe 144, 6500 Mainz-Bretzenheim, 

Telefon (061 31) 3 40 01 und 3 4002 

Leiter: Leitender Regierungsdirektor Dr. Karl Han u B 

Nachgeordnete Dienststellen: 

Bezirkspflanzenschutzamt Koblenz 

RathausstraBe 1 , 5401 Emmelshausen 

Bezirkspflanzenschutzamt Rheinhessen 

Essenheimer StraBe 144, 6500 Mainz-Bretzenheim 

Bezirkspflanzenschutzamt der Pfalz 

HohenzollernstraBe 28, 6730 Neustadt 

Bezirkspflanzenschutzamt Trier 

ChristophstraBe 4, 5500 Trier 

LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 

Pflanzenschutzamt Bonn 

Dienstherr: Landwirtschaftskammer Rheinland 

Dienstbereich: Regierungsbezirke Dusseldorf und Kain 

Anschrift: Ludwig-Erhard-StraBe 99, 5300 Bonn 2, Telefon (O 22 21) 37 6931-33 

Leiter: Leitender Landwirtschaftsdirektor Raymund W a c h  e n d  o r f f  
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lnstitut fur Pflanzenschutz, Saatgutuntersuchung und 
Bienenkunde (IPSAB), Munster 

Dienstherr: Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe 

Dienstbereich: Landesteil Westfalen-Lippe 

Anschrift: KanalstraBe 240, 4400 Munster, Telefon (0251) 5994 61 

Leiter: Abteilungsdirektor der Landwirtschaftskammer 
Prof. Dr. rer. nat. Hermann H e d d e r g o t t  

Am 28. Juni 1978 wurde Abt. Dir. Prof. Dr. rer. nat. Hermann H e  d d e  rg  o t t ,  der das lnstitut 
vom 1.6.1964 bis 30.6.1978 geleitet hatte, verabschiedet. Als Nachfolger wurde Ltd. 
LO Dr. Hellmut Th i e d e  ernannt. 

LAND NIEDERSACHSEN 

Pflanzenschutzamt Hannover 

Dienstherr: Landwirtschaftskammer Hannover 

Oienstbereich: Regierungsbezirke Hannover, Liineburg und Braunschweig 

Anschrift: Wunstorfer LandstraBe 9, 3000 Hannover 91, Telefon (0511) 1 665764 

Leiter: Leitender Landwirtschaftsdirektor Dr. Gerhard B o r c h a r d t  

Nachgeordnete Bezirksstellen: 

HochstraBe 17, 3300 Braunschweig, Telefon (05 31) 710 84 

Neue StraBe 22, 2140 Bremerviirde, Telefon (04761) 2268 

RiihmkorffstraBe 12, 3070 Nienburg (Weser), Telefon (05021) 2016/17 

TeichstraBe 9, 341 0  Northeim, Telefon (05551) 74 93 

Wilhelm-Seedorf-StraBe, 311 O Uelzen, Telefon (05 81) 4 09 61 

Pflanzenschutzamt Oldenburg 
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Dienstherr: Landwirtschaftskammer Weser-Ems, Oldenburg 

Dienstbereich: Regierungsbezirk Weser-Ems 

Anschrift: Mars-la-Tour-StraBe 9-11, 2900 Oldenburg, Postfach 2549 
Telefon (0441) 8011 

Leiter: Landwirtschaftsdirektor Dr. Wolfgang Sch  iitz 

Nachgeordnete Bezirksstellen: 

Mars-la-Tour-StraBe 9-11, Postfach 2549, 2900 Oldenburg, Telefon (0441) 8011 

Am Pferdeniarkt 1 ,  2960 Aurich, Telefon (04941) 3460 und 25 82 

Hasebrink 1, Postfach 1420, 4470 Meppen, Telefon (05931) 7014 und 7015 

Neu er Graben 19/21, 4500 Osnabriick, Telefon (0541) 2 n 81 



LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 

Landesoberbehorde: 

Pflanzenschutzamt des Landes Schleswig-Holstein 

Dienstherr: Der Minister fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten 

des Landes Schleswig-Holstein 

Dienstbereich: Schleswig-Holstein 

Anschrift: Westring 383, 2300 Kiel 1, Telefon (0431) 562015/16 

Leiter: Direktor des Pflanzenschutzamtes Dr. Hans S c h m i d t  

Untere Landesbehorden: 

Arnt fOr Land- und Wasserwirtschaft Heide 

- Abteilung Pflanzenschutz -
Berliner StraBe 19, 2240 Heide, Telefon (04 81) 9 21 

Arnt fur Land- und Wasserwirtschaft Husum 

- Abteilung Pflanzenschutz -

Herzog-Adolf-StraBe 1 b, 2250 Husum, Telefon (04841) 2083

Arnt fur Land- und Wasserwirtschaft Flensburg 

- Abteilung Pflanzenschutz -

HindenburgstraBe 2 a, 2340 Kappeln, Telefon (04642) 2131 

Arnt tor Land- und Wasserwirtschaft Kiel 

- Abteilung Pflanzenschutz -

Westring 383, 2300 Kiel, Telefon (0431) 552015 und 552016

Arnt fur Land- und Wasserwirtschaft Lubeck 

- Abteilung Pflanzenschutz -

Schonbockener StraBe 102, 2400 Lubeck, Telefon (04 51) 4 55 51 

Arnt fOr Land- und Wasserwirtschaft ltzehoe 

-Abteilung Pflanzenschutz -

HauptstraBe 108, 2084 Rellingen, Telefon (04101) 2 2581

FREIE UND HANSESTADT HAMBURG 

A Pflanzenschutzamt Hamburg 

B Amtliche Pflanzenbeschau Hamburg 

Dienstherr: Behorde fur Wissenschaft und Kunst, Hochschulamt 

Dienstbereich: Freie und Hansestadt Hamburg 

Anschrift: A Marseiller StraBe 7, 2000 Hamburg 36, Telefon (040) 412323 52 

B VersmannstraBe 4 (Freihafen), 2000 Hamburg 11, Telefon (040) 321 022185 

Leiter: A Abteilungsdirektor Prof. Dr. Dieter Kn o s e I 

B Abteilungsdirektor Dr. Helmut P i l t z  
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FREIE HANSESTADT BREMEN 

Pflanzenschutzamt Bremen 

Dienstherr: Der Senator fur Wirtschaft und AuBenhandel 

Dienstbereich: Freie Hansestadt Bremen 

Anschrift: Bahnhofsplatz 29111, 2800 Bremen, Telefon (0421) 3 61 2575 

Leiter: Oberlandwirtschaftsrat Dr. Christian S t a r k  

LAND SAARLAND 

Pflanzenschutzamt Saarbrucken 

Dienstherr: Landwirtschaftskammer fur das Saarland 

Dienstbereich: Saarland 

Anschrift: LessingstraBe 12-14, Postfach 462, 6600 Saarbrucken, Telefon (06 81) 6 55 21 

Leiter: Landwirtschaftsoberrat Dr. Hans-Henning von H o r n  

LAND BERLIN 

Pflan:zenschutzamt Berlin 
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Dienstherr: Senator fur Wirtschaft 

Dienstbereich: Berlin (West) mit 12 Bezirken 

Anschrift: Altkircher StraBe 1-3, 1 OOO Berlin 33 (Dahlem), Telefon (030) 8 31 3082 

Leiter: Landwirtschaftsdirektor Prof. Dr. Hans-Peter PI a t e  
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4. Ausbildung von Fachkraften
Tabelle 2 (lnterne Aus- und Fortbildung)

Anwarter fiir den 

Land und Amt 
hohe- ge- mitt- hohe-

ren ho enen leren rer 
Dienst Dienst Dienst Dienst 

Fr eis taat B a y e r n  
Bayerische Landes-
ansta!t Mi.inchen 10 10 -

Land B ad e n-
Wi.irttemberg  
Pflanzenschutzdients 
insgesamt 5 5 0 8 

FVA-Abt. Waldschut, - - - -

L a nd Hessen  
Pflanzenschutzdienst 
insgesamt 4 - - -

Land Rheinland-
P f alz 
LP A Mainz einschl. 
Bezirkspflanzen-
schutzamter 1 - - 5 

Land Nordrhe in -
Westfal en 
PA Bonn 1 - - -

IPSAB Munster - - - 4 

Land 
Nied e rsachsen  
PA Hannover 1 - - -

PA Oldenburg - - - -

Land S c h l eswig-
Hol s te in  
Pflanzenschutzdienst 

Lehrgangen 

ge- mitt-
ho ener lerer 
Dienst Dienst 

- -

20 6 

- -

- -

5 3 

1 1 

1 2 

- -

1 1 

insgesamt 0 3 0 nicht registriert 

Han ses tad t  
Hamburg 
PA Hamburg - - - - - -

Pflanzenbeschau - - - - - -

Hansestad t  
Bremen 
PA Bremen - - - - - -

Land Saarland 
PA Saarbri.icken - - - - 1 -

Land Berlin 
PA Berlin - 2 - - 1 2 
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Teilnahme van Bediensteten an 

Arbeitstagungen Sonst. Tagungen, Exkurslonen 

hohe- ge- mitt- hohe- ge- mitt-
rer ho ener lerer rer hobener lerer 

Dienst Dienst Dienst Dienst Dienst Dienst 

- - - - - -

26 27 14 27 24 5 

6 - - 3 - -

- - - - - -

32 4 1 5 5 -

4 2 - 1 2 -

14, 6 - 36 34 1 

5 1 1 3 - -

20 4 - 23 9 3 

nicht registriert nicht registriert 

16 7 - 4 - -

2 - - 2 - -

1 1 - - - -

5 2 - 5 3 -

13 - - - -
-



Tabelle 3 (Externe Aus- und Fortbildung) 
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Fachkriifte 

Land und Arnt 
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stalt Miinchen 3 

rnd B ade n -
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lanzenschut zdienst 
;gesamt 0 0 1 

'A-Abt. Waldschut 2 - -

1nd Hessen 
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;gesamt 1 
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'A Mainz einschl. 
·z irkspflanzen-
hutzamter - - -
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and B e rlin 
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43 
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2 

13 

3 

1 

20 

23 
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2 

-

-

3 

4 
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- 9 - 3 - -
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31 3 799 - - -
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nicht registriert nicht registriert 

3 2 2 - 11 1 

- - - - - 2 

-
-

- - - 1 

2 3 4 1 - 4 

16 1 6 10 - -
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An der Technischen Universitat Miinchen, Fachbereich Landwirtschaft und Gartenbau in 
Weihenstephan, lasen Prof. Dr. Die r cks ,,Praktischer Pflanzenschutz" (WS 1978/79), 
Dr. Koni g  ,,Spezielle Pflanzenschadlingskunde" (SS 1978, WS 1978/79) und Prof. Dr. 
W a II no f e r  ,,Bodenmikrobiologie" (SS 1978) und ,,Allgemeine Mikrobiologie" (WS 1978/79). 
Prof. Dr. D i e r c k s  und Dr. Kon ig waren mit beteiligt am ,,Phytomedizinischen Seminar" 
(SS 1978). Prof. Dr. Wal lnofe r  hielt an der Ludwig-Maximilians-Universitat Miinchen 
eine zweistiindige Vorlesung ,,Aktuelle Forschungsprobleme des Pflanzenschutzes" und an 
der Universitat Amsterdam ein zweistiindiges Seminar ,,Fate of pesticides in agricultural 
soils". 
An den hoheren Landbauschulen in Coesfeld und Herford iibernahm Dr. Kra use Vorlesun
gen iiber Pflanzenschutz. 
An der Universitat Hamburg, Fachbereich Biologie, Fachgebiet Angewandte Botanik, hielten 
im Sommersemester Praktika ab: Dr. H. K ii h n e und Dr. F. S chickedanz  in Phyto
pathologie; Dr. E. L ii cke und Dr. R. S o l  iiber Tierische Schadlinge, Prof. Dr. D. Knose l  
iiber phytopathologische Untersuchungsmethoden. Die Vorlesung in Phythopathologie 
und Pflanzenschutz hielt Prof. Dr. D. Knose l  im Wintersemester 1977/78. Dr. H. P i l t z  
hielt im SS  1978 eine Vorlesung iiber Tierische Schadlinge der Nutzpflanzen und ihre Bekamp
fung, Tei! I. Im WS 1978/79 iibernahm Dr. H. P i l t z  im Praktikum zur Analytik wert
bestimmender Merkmale pflanzlicher Produkte den Tei! ,,Vorrats- und Quarantane
schadlinge" .. 
An der Technischen Fachhochschule Berlin, Fachbereich 11 - Landespflege und Gartenbau -, 
hielt Prof. Dr. H.-P. P la te  die Vorlesungen im Fach Phytopathologie und Pflanzenschutz 
innerhalb der Studienrichtungen Gartenbau und Landespflege. Dazu kamen im WS 1977/78, 
im SS 1978 sowie im WS 1978/79 pflanzenschutzliche Dbungen in der. Studienrichtung 
Gartenbau. 
Das Fach Phytopathologie und Pflanzenschutz wurde bis einschlie�lich SS 1978 auch an der 
Staatlichen Fachschule fiir Gartenbau Berlin von Prof..Dr. P l a t e  vertreten. Im April 1978 
hat er den Vorsitz des Kuratoriums dieser Fachschule iibernommen. 
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. Aufklarungstatigkeit 
1belle 4 

zentrale anzenschutzamt 
Hinweise 

eistaat  Bayer n  

yerische Landesanstalt 
inchen 82 

nd Baden-
iirttemberg  

anzenschutzdienst insgesamt 168 

'A-Abteilung Waldschutz 5 

nd H e s s e n  

anzenschutzd1enst insgesamt 146 

tnd Rheinla nd-Pfalz 

'A Mainz einschliefslich 
zirkspflanzenschutzamter 26 

tnd No rd r h ein-
e s t f alen 

,Bonn 68 

'iAB Munster 86 

,nd Nied e r s a c h s e n  
1cHannover -

l Oldenburg 68 

rnd Schles wig-Holstein 

!anzenschutzdienst insgesamt 30 

anses tadt  Hamburg  

',Hamburg 149 

lanzenbeschau -

a n s e stadt Breme n 

\ Bremen 7 

Ind Saarla nd 

\ Saarbriicken -

Ind B erli n  

�Berlin 35 

einschliefslich 1190 Alibiphondurchsagen 

nicht erfafst 

regionale Rundfunk 
und Hinweise Fernsehen 

1258 * 6 

108 7 

- -

37 

135 29 

- 9 

- 4 

132 1 

135 52 

104 

- -

- -

-
-

- -

58 6 

Auskunft 
Presse Lehrgange Vortrage und 

Beratung 

341 77 651 ** 

150 186 543 ,:.,:. 

3 - - 826 

36 23 398 ea. 27000 

186 6 383 39896 

151 12 25 ** 

41 30 184 .. 

77 23 - 46 162 

200 33 97 22 287 

nicht registriert 

12 2 32 4099 

** 
- - -

- - 2 ea. 4000 

7 4 1 ** 

18 14 17 5 544 
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6. Oberwachungsaufgaben nach dem Pflanzenschutzgesetz

Scharkakrankheit 

In Bayern wurden im Rahmen der Scharkakontrolle im Kreis Lindau 6300 Zwetschgen
baume kontrolliert. 44 2 zeigten Befall. Sie wurden gerodet. Bei den Kontrollen in den Baum
schulen muBten ebenfalls 339 Baume wegen Scharkabefall vernichtet werden. 

In Hessen waren in 36 kontrollierten Betrieben von 146305 Steinobstgeholzen 187 scharka
krank. In acht Erwerbsjunganlagen mit Zwetschgen und Mirabellen wurde starker Befall durch 
die Scharkakrankheit festgestellt. Auch aus zwei Hausgarten wurde Scharkabefall gemeldet. In 
den Erwerbsjunganlagen waren von insgesamt 683 Baumen 237 sichtbar krank, so daB bei den 
Zwetschgen 5 9 % und bei den Mirabellen 66 % der Baume gemaB der V erordnung gerodet wer
den miissen. Das visuelle Ergebnis wurde mittels des serologisch arbeitenden ELISA-Tests im 
Labor in 121 Einzeluntersuchungen bestatigt. 

In Rheinland-Pfalz wurden in den Monaten Juli bis September durch die Kontrollgruppe des 
Landespflanzenschutzdienstes in Zusammenarbeit mit den jeweils zustandigen Pflanzen
schutzberatern bzw. Sachbearbeitern der Bezirkspflanzenschutzamter samtliche von den Be
zirkspflanzenschutzamtern gemeldeten Baumschulen und Gartencenter auf das Auftreten der 
Scharkakrankheit iiberwacht. 
Beim Auftreten der Scharkakrankheit wurden die sichtbar befallenen Geholze sofort durch 
numerierte Schlaufenetiketten gekennzeichnet und von jeder befallenen Sorte Blatter fiir die 
Laboruntersuchung entnommen. Das zustandige Bezirkspflanzenschutzamt wurde iiber das 
serologische Untersuchungsergebnis schriftlich informiert und wurde im Sinne der Verordnung 
zur Bekampfung der Scharkakrankheit tatig. 

In Nordrhein-Westfalen, Landesteil Nordrhein, wurden im Jahre 1978 in 38 Baumschulbe
trieben mit Anzuchtflachen von Pflanzen, die fiir die Scharkakrankheit anfallig sind, auf einer 
Gesamtflache von 28,80 ha 627 544 Pflanzen untersucht. In 11 Betrieben wurde die Scharka
krankheit an 2443 Pflanzen festgestellt, wobei sich der Hauptbefall auf vier Baumschulen 
konzentrierte. Ursache war die Verwendung von kranken Veredelungsreisern aus befallenen 
Ertragsanlagen. In zwei Zwetschgen-Ertragsanlagen wurden 102 befallene und befallsver
dachtige Baume vernichtet. 
Im Amtsbereich Munster wurde bei der diesjahrigen Begehung von 29 Baumschulen an den 
Obst- und Ziergeholzen, die als Wirtspflanzen der Scharkakrankheit in Frage kommen, erstmals 
seit zwei Jahren wieder Befall in einer Baumschule festgestellt. Es handelt sich um Ontario
Pflaumen, die aus einer Baumschule im Rheinland zugekauft worden waren. Diese und be
nachbarte Pflanzen wurden entsprechend den Vorschriften der Scharkaverordnung gerodet 
und vernichtet. 

In Niedersachsen und Schleswig-Holstein wurde kein Befall festgestellt. 

Im Saarland wurde in Baumschulen kein Befall festgestellt. - Drei befallene Hauszwetschgen 
in Hausgarten wurden gerodet. 

Sonstige Obstvirosen 

In Bayern erfolgten Kontrollen in fiinf Betrieben (vier Baumschulen). Dabei wurde folgender 
Befall gefunden: Bandmosaik, Birnringflecken, Apfelmosaik, Gummiholz je fiinf Baume. Die 
erkrankten Baume wurden vernichtet. 
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Die Baumschulkontrollen durch den Pflanzenschutzdienst Baden-Wiirttemberg erfolgten in 
122 Betrieben. Dabei wurden insgesamt 3 049 670 Stiick Obstgeholze erfa/k Der ermittelte 
sichtbare Virusbefall lag bei 0,3 % der kontrollierten Geholze. In 2 Betrieben wurde wiederum 
ein starkes Auftreten von Birnenverfall festgestellt. Wahrscheinlich kam die Krankheit durch 
Edelreiser von auBerhalb in die Bestiinde. Der Anteil der VF /VT-Veredlungen betrug 18 % 
(Vorjahr 6%) der Gesamtmenge. Es wurden insgesamt nur 40243 Stiick ,,Virusetiketten" 
bestellt. 

In Hessen wurden auf Antrag 36 Betriebe mit 187860 Kernobst- und 146305 Steinobst
geholzen kontrolliert. Davon waren 317 sichtbar krank. In vier Betrieben wurden die Bestiinde 
mit insgesamt 50 540 Pflanzen zur Verga be des sogenannten Virusetiketts anerkannt. Bei diesen 
Kontrollen wurde bei der hiiufig vertretenen Zwetschgensorte Ortenauer die sogenannte 
Rindenrissigkeit- bark split- festgestellt. Ein groBer Teil des Pflanzenmaterials in den Anlagen 
kommt aus einer Baumschule in Rhein-Hessen (Rheinland-Pfalz). 

In Nordrhein-Westfalen, Landesteil Nordrhein, wurden Anzuchten von Obst- und verwandten 
Ziergeholzen vom Pflanzenschutzamt Bonn in 3 8 Baumschulbetrieben auf einer Gesamtfliiche 
von 58,27 ha auf das Auftreten von Obstvirosen kontrolliert. Von insgesamt 4123472 Fflan
zen stammten 1960718 aus virusfreier (491252) oder virusgetesteter (1469466) Herkunft. 
Von den Pflanzen aus ungetesteter Vermehrung wurden 2964 Trager verschiedener Virosen 
vernichtet. Unter den 627 544 Pflaumen, Zwetschgen, Mirabellen und Renekloden, die der 
Scharkakontrolle unterzogen wurden, waren 88 mit anderen Steinobstvirosen als der Scharka
krankheit befallen. 
Im Amtsbereich Miinster war das Vorkommen von Viruserkrankungen auch in dieseni Jahr 
wieder gering. Die Gesamtzahl der kontrollierten Obstgeholze stieg gegeniiber dem Vorjahr um 
rund 10% auf 3 353 376 (davon 983 759 virusgetestet und 1467 436 virusfrei) an. 600 Pflanzen 
(0,018 % ) zeigten sichtbare Symptome einer Viruserkrankung. Sie verteilen sich auf 3 70 Pflan
zen mit Apfelmosaik, 180 Pflanzen mit Kirschenringfleckenviren und 50 Pflanzen mit Pflau
menbandmosaik. 

In Niedersachsen, Amtsbereich Hannover, wurden in 36 BdB-Baumschulen 895 900 Biiume 
auf sichtbaren Virus befall kontrolliert. Von diesen Biiumen auf einer Anzuchtflache von 32,2 ha 
waren 52 % Apfel, 9 % Birnen, 30 % Kirschen und 9 % Pflaumen und Zwetschgen. Folgender 
Virusbefall wurde ermittelt: Apfelmosaik: kein Befall, Ringfleckenmosaik der Birne: 0,02 %, 
Adernvergilbung der Birne: 1,2 %, Pflaumenbandmosaik: 0,5 %, Kirschenringfleckenviren: 
0,1 %. 
Fiir die Etikettierung von virusgetesteten und virusfreien Biiumen konnten an 22 Baumschulen 
gelbe Etiketten for virusgetestetes Material, an 17 Baumschulen gleichzeitig rote Etiketten fiir 
virusfreies Material bestellt werden. 
Fiir ,,Neuaufzuchten" wurden an Baumschulen innerhalb und auBerhalb Niedersachsens 
virusgetestete und virusfreie Reiser fiir folgende Veredlungen geliefert: 385 585 Apfel, 
98020 Birnen, 57395 Sauerkirschen, 44425 SiiBkirschen, 46155 Pflaumen und Zwetgschen. 
Im Amtsbereich Oldenburg wurden neun Obstbaumschulen mit insgesamt 99 950 Obst
biiumen und Unterlagen auf sichtbaren Virusbefall kontrolliert. Sichtbarer Virusbefall konnte 
an keiner Obstart festgestellt werden. Ein Betrieb erhielt Zertifikate for virusfreie bzw. virus
getestete Ware. 

In Schleswig-Holstein erstreckten sich die Untersuchungen auf sichtbaren Befall mit Viruskrank
heiten auf 48 Baumschulbetriebe mit alien Anzuchtquartieren von Kern- und Steinobstver
edlungen, vegetativ vermehrten Kernobstunterlagen, Steinobstunterlagen sowie Anzuchten von 
J ohannisbeeren. Die Kontrolle bei Himbeeren, Stachelbeeren sowie Ziergeholzen der Gattungen 
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Malus, Prunus und Rosa erfolgten nur auf Antrag. Insgesamt wurden 65 ha Kulturflache 
untersucht. 
Geholze mit sichtbaren Viruskrankheiten wurden vernichtet. Ausgenommen hiervon waren 
Birnen mit Symptomen der Adernvergilbung und Johannisbeersorten mit Aucubamosaik. 

Im Saarland wurde in sieben Baumschulen die freiwillige Kontrolle auf sichtbaren Virusbefall 
durchgefi.ihrt. 70415 Obstbaume und 50300 Unterlagen wurden kontrolliert. 
Geknickt wurden: 8 Myrobalana alba - Bandmosaik, 2 Hauszwetschgen - Bleiglanz, 2 Mira
bellen - Bleiglanz, 2 Fri.ihzwetschgen - Panaschierung. 
Zwei Baumschulen stellten Antrage auf Erwerb der gelben und roten Markenetiketten fiir 
virusgetestete bzw. virusfreie Pflanzen. Ein Antrag konnte befiirwortet werden. 

Kartoffelvirosen 

In Schleswig-Holstein wurden im Berichtsjahr folgende Untersuchungen auf Virusbefall bei 
Pflanzkartoffeln durchgefi.ihrt: 
Obligatorische Virusteste im Auftrag der Anerkennungsstelle 39 Proben, Exportsendungen 
9 Proben, Teste in privatem Auftrag 3 Proben, eigene Untersuchungen 12 Proben. 

Feuerbrand 

Bei umfangreichen Baumschul- und Betriebskontrollen in Baden-Wiirttemberg, Hessen, 
Rheinland-Pfalz und dem Saarland wurde kein Feuerbrand festgestellt. 

In Nordrhein-Westfalen hat das Pflanzenschutzamt Bonn in 117 Baumschulen des Landes
teiles Nordrhein auf einer Anzuchtflache von 19,22 ha insgesamt 6296225 Pflanzen (darunter 
mehr als 3 087 Millionen der Gattung Cotoneaster), die fiir die Feuerbrandkrankheit anfallig 
sind, auf Befallssymptome kontrolliert. Dazu kamen i.iber zwei Millionen Pflanzen auf Flachen 
des offentlichen Griins und auf Privatgrundstiicken. 402 verdachtige Proben, die im Labora
torium bakteriologisch untersucht worden waren, ergaben 266 positive Befunde von Zier
geholzen (fast ausschlieR!ich Cotoneaster salicifolius und Cotoneaster watereri sowie deren 
Sorten). Die Befallsstellen konzentrierten sich im grenznahen Gebiet nordlich von Aachen sowie 
an zwei Stellen am Niederrhein. Alle befallenen und befallsverdachtigen Pflanzen wurden ver
nichtet. Ober die drei Einlalsstellen Aachen, Kaldenkirchen und Kranenburg wurden im Jahre 
1978 insgesamt 280806 Pflanzen der Gattung Cotoneaster (darunter 24236 Cotoneaster 
salicifolius und Cotoneaster watereri-Hybriden) in das Bundesgebiet eingefi.ihrt. Ober Zahl und 
Art der Pflanzen und die Empfanger wurden die zustandigen Pflanzenschutzdienststellen 
informiert. 
Im Amtsbereich Munster wurden im Berichtsjahr die bekannten Wirtspflanzen der Feuerbrand
krankheit in Baumschulen, Obstanlagen sowie in offentlichen Gri.inanlagen auf Symptome des 
Feuerbrandes kontrolliert. In 4 Stadten des westlichen und nordlichen Miinsterlandes (Bocholt, 
Gescher, Stadtlohn, Neuenkirchen) trat an Cotorieaster salicifolius floccosus, Cot. watereri
Hybriden, Cot. salicifolius Parkteppich, Cot. watereri Herbstfeuer und Stranvaesia davidiana 
Feuerbrand auf. Insgesamt wurden 450 Pflanzen gerodet. 

In Niedersachsen, Amtsbereich Hannover, wies der ea. 10 km breite Ki.istenstreifen zwischen 
Bremerhaven und Cuxhaven westlich der B 6 auch 1978 starken Feuerbrandbefall an 
Crataegus auf. Dariiber hinaus trat die Feuerbrandkrankheit, wie in den Vorjahren, im Gebiet 
zwischen Freiburg und Cuxhaven auf. Auffallig ist hier der Befallsanstieg in von friiher be-
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fallenen Birnenanlagen. An Apfel wurde kein Befall festgestellt. An Crataegus hat der Befall 
insgesamt gesehen eindeutig abgenommen. Dies gilt trotz einer geringen Befallsausbreitung 
in kilometerlangen Crataegushecken des AuGendeichgebietes von Freiburg. 
AuGerhalb der bekannten Befallsgebiete trat die Feuerbrandkrankheit lediglich an Cotoneaster 
salicifolius floccosus in einer Anpflanzung im Stadtgebiet Soltau auf. Der Befallsherd wurde 
sofort vernichtet. 
Im iibrigen Gebiet der Landwirtschaftskammer Hannover konnte 1978 der Feuerbrand trotz 
intensiver KontrollmaGnahmen nicht festgestellt werden. Baumschulen, die Wirtspflanzen des 
Feuerbrandes anbauen, wurden zwei- bis dreimal auf Befall durch die Feuerbrandkrankheit 
kontrolliert. Besonders intensiv erfolgte die Kontrolle in den Baumschulen, in denen 1977 die 
Feuerbrandkrankheit auftrat sowie in Betrieben, die 1978 Wirtspflanzen aus Befallslandern 
(z. B. Niederlande) importierten. Bei samtlichen Kontrollen war kein Befall nachweisbar. 
Die oldenburgisch-ostfriesischen Baumschulgebiete und ihre Umgebungen wurden intensiv auf 
Feuerbrandbefall kontrolliert. In fiinf (1977: 5) von 378 Baumschulen konnte Befall 
festgestellt werden, davon lagen vier im Kreise Ammerland und einer im Kreis Emsland. 
AuGerhalb von Baumschulen wurden im Kiistenstreifen der nordlichen Wesermarsch mehrere 
Feuerbrandherde an WeiGdornhecken aber auch an einigen Birnbaumen und einzelstehenden 
WeiGdornbiischen festgestellt. In keinem Fall war der Standort der befallenen Pflanzen weiter 
als 5 km von der Kiiste entfernt. Samtliche Befallsherde wurden getilgt. 

In Schleswig-Holstein hat sich im Berichtsjahr die Krankheit zum Tei! auch in einige ostliche 
Landesteile ausgebreitet. Uber die Geest und entlang der danischen Grenze erstreckt sich der 
Streubefall im Kreis Schleswig-Flensburg bis zur Halbinsel Holnis bei Gliicksburg. Eine ge
wisse Verdichtung des bisherigen Streubefalls ist in dem Gebiet Kiel-Eckernforde-Gettorf 

· festzustellen. Erstmals ist Streubefall auch im nordwestlichen Teil des Kreises Ostholstein
und im Kreis Segeberg registriert warden.
Im Pinneberger Baumschulengebiet entsprach die Befallssituation der des Vorjahres. In einigen
Baumschulen wurde bei den Kontrollen befallener Cotoneaster festgeste!lt. Uberwiegend
handelte es sich um Cotoneaster salicifolius floccosus. In Einzelfallen waren auch C. salicifolius
Parkteppich, C. dammeri, C. watereri und C. hybridus Herbstfeuer befallen. Nach den Rodungs
maGnahmen wurde bei weiteren Kontrollen in den Baumschulen kein Befall m�hr festgestellt.

Im Stadtgebiet Hamburgs fiihrten die Kontrollen an 3 Standorten zu positiven Befunden. Es 
handelte sich um Baumschulen, die bereits 1976 bzw. 1977 Befall aufgewiesen hatten. Trotz 
konsequenter und kurzfristiger Vernichtung der die Symptome zeigenden und der befalls
verdachtigen Pflanzen scheint es somit sehr schwierig zu sein, den Erreger wieder auszu
schalten. 1978 waren befallen Containerware von Cotoneaster dammeri Skogholm und Frei
landpflanzen von Cotoneaster hybridus Pendulus sowie von Pyracantha coccinea. Die Ver
nichtung erfolgte wiederum kurzfristig. 

Im Land Bremen war der Feuerbrand erstmals im Jahre 1974 an Zierstrauchern der Gattung 
Cotoneaster in Bremerhaven aufgetreten. Im Jahre 1975 wurde die Krankheit vereinzelt auch 
in Bremen an Strauchern derselben Gattung festgestellt. 1978 trat die Krankheit ebenfalls 
wie in den Jahren 1976 und 1977 im ganzen Land Bremen verstreut an Cotoneaster watereri
Hybriden und Cotoneaster salicifolius var. floccosus auf. 

Kartoffelkrebs 

In Bayern ist Kartoffelkrebs (Synchytrium endobioticum) der Rassen 2 und 6 auf 63 Grund
stiicken mit insgesamt 42,4 ha neu aufgetreten. Auf den Befallsflachen wurde jeder Kartoffel-
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anbau untersagt. In den ausgewiesenen Sicherheitszonen kamen die von der BBA fiir 1978 als 
GroRversuch zugelassenen Sorten Desiree, Gelda, Maja und Nicola auf einer Fliiche von 9,5 ha 
unter besonderen Auflagen zum Anbau. 
Im Freiland wurden 816 Kartoffelsiimlinge und neun ber�its zugelassene Sorten auf ihr Resi
stenzverhalten gegeniiber den Rassen 2 und 6 von Synchytrium endobioticum gepriift. Bei 
20 % der Kartoffelsiimlinge konnte ein gutes Resistenzverhalten festgestellt werden. 
Zur gefahrlosen Verwertung von mit Synchytrium endobioticum befallenen Kartoffelpartien 
steht seit Herbst 1978 eine Spezialdiimpfanlage zur Verfiigung. 

In Baden-Wiirttemberg hat sich der in der Gemeinde Forbach, Hinteres Murgtal, vorhandene 
Befallsherd nicht weiter ausgedehnt. Die nach § 8 der VO zur Bekampfung des Kartoffel
krebses in den Sicherheitszonen befristet zum Anbau zugelassenen Kartoffelsorten Maja und 
Nicola zeigten keinen Befall. (KA, Baden-Wiirttemberg) 
Das Auftreten des Kartoffelkrebs beschriinkte sich auf kleinparzellierte Anbaufliichen der 
Gemeinde Elzach-Prechtal (Selbstversorger-Anbau). 1978 zeigte sich Befall auf insgesamt 
0,3 ha, die auRerhalb der Sicherheitszone lagen, in der nur der Anbau feldresistenter Sorten 
genehmigt war. Die feldresistenten Sorten blieben krankheitsfrei. 
In dem 1977 entdeckten Kartoffelkrebsgebiet wurde der Pathotyp 2 nachgewiesen. (FR, Baden
Wiirttemberg) 

In Hessen wurde in Bad Orb eine Befallsstelle festgestellt. Hier ha�delte es sich um den Pathotyp 6 
des Erregers. 
Im Gebiet von Fulda sind neue Befallsstellen ermittelt worden, und zwar in Fulda-Bronzell, 
Fulda-Maberzell und Fulda-Horas sowie in Ebersburg 2. 
Fiir die Ermittlung des Erregertyps sind fiir die Befallsstellen Ebersburg 2 und Fulda-Horas fiir 
1979 Rassenanalysen <lurch Anbau von Testsorten vorgesehen. 

In Rhein land-Pfalz wurden von Mitte bis Ende August von der Kontrollgruppe zusammen mit 
dem fiir den Dienstbezirk Altenkirchen zustiindigen Pflanzenschutzberater die Kartoffel
bestiinde in acht als bisher vom Kartoffelkrebs befallen geltenden Gemeinden auf das Auftreten 
dieses Schaderregers iiberpriift. In zwei Gemarkungen wurde Befall festgestellt. Das zustiindige 
Bezirkspflanzenschutzamt wurde iiber das Ergebnis informiert und wurde dann im Sinne der 
Verordnung zur Bekampfung des Kartoffelkrebses tiitig. 
Der Kartoffelanbau ist in alien in Frage kommenden Gemeinden weiterhin rlickliiufig; er 
beschrankt sich fast ausschlieR!ich auf Kleinflachen und Hausgiirten. Die erzeugten Kartoffeln 
werden nicht als Pflanzkartoffeln verwendet .. 

In Nordrhein-Westfalen, Amtsbereich Miinster, wurdenin den Kreisen Olpe und Siegen fiinf 
neue Krebsherde ermittelt. Die Zahl der Krebsherde blieb in Westfalen-Lippe mit 668 und einer 
Befallsfliiche von 243,1627 ha gegenliber den Vorjahren nahezu unveriindert. 

Kein Befall wurde festgestellt im Amtsbereich Bonn sowie in den Liindern Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein. 

Blauschimmel des Tabaks · 

In Baden-Wiirttemberg kam es 1978 im Regierungsbezirk Karlsruhe zu einem iiberraschend 
Starken und ungewohnlich frlihen Auftreten der Blauschimmelkrankheit an Tabak. Die ersten 
Befallsherde wurden am 21. und 22. Mai aus dem Rhein-Neckar-Kreis gemeldet. Die am 22. 
und 23. Mai einsetzenden sintflutartigen Regenfalle und die anhaltend niederschlagsreiche 
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Witterung im Juni (17 Regentage) erschwerten die Durchfuhrung gezielter Bekampfungs
malfoahmen erheblich und stellten die Tabakpflanzer vor nahezu unli:isbare Probleme. Viele 

- Tabakflachen waren wegen der extremen Nasse oft iiber mehrere Tage mit dem Feldspritzgerat
fnicht befahrbar, oder der Spritzbelag wurde unmittelbar nach der Applikation <lurch starke

Regenfalle sofort wieder abgewaschen. 
Trotz intensiver Bemiihungen der Praxis, den Befall <lurch Verengung der Spritzabstande auf 
zwei Tage und Umbruch stark befaJlener Flachen unter Kontrolle zu bringen, gelang es unter 
den extremen Witterungsbedingungen des Jahres 1978 nicht, eine epidemische Ausbreitung 
von Peronospora tabacina zu verhindern. 
Starken Befall zeigten ab Mitte Juni auch die bisher als resistent geltenden Tabaksorten 
Bursicana Burley R 217 und Burley R 183. Zunehmende Schwierigkeiten bereitete bei den in 
dichter Spritzfolge vorzunehmenden Fungizid-Einsatzen auch die Einhaltung der Schutzfristen 
bei erntereifen Tabaken (Grumpen, Sandblatt). 
Bis Ende Juni wurde Blauschimmel-Befall aus 1 0  Tabakbaugemeinden (Rhein-Neckar-Kreis) 
und bis Ende Juli aus 31 weiteren Tabakbaugemeinden (ni:irdliche Oberrheinebene 13, 
Bauland-Maingebiet 2, Ortenau 2, Kaiserstuhl 1) gemeldet. Bis Mitte August lagen Befalls
meldungen aus nahezu allen Tabakbaugemeinden Baden-Wiirttembergs vor. 
Von den 17 00ha Tabakanbauflache in Baden-Wiirttemberg wiesen 1978: 68 0ha (==4 0%) 
keinen Befall, 51Q ha ( == 3 0  % ) Punktbefall, 340 ha ( == 2 0  % ) starkeren Streu befall in kleineren 
Herden, 153 ha ( == 9 % ) starken Befall in gri:ilseren Herden und 17 ha ( == 1 % ) so star ken Befall 
auf, dais die Bestande vernichtet werden mulsten. Der <lurch die Blauschimmel-Krankheit 
1978 in Baden-Wiirttemberg verursachte Schaden betragt 2,5 bis 3, 0 Millionen DM. (KA, 
Baden-Wiirttemberg) 
Die erste Meldung iiber einen Krankheitsausbruch im Freiland lag am 14. Juli vor. In der Folge
zeit wurde im Ortenaukreis verbreitet Punktbefall, z. B. im Dienstbezirk Offenburg in 12 
Gemeinden, beobachtet. (FR, Baden-Wtirttemberg) 

In Hessen wurde am 23.6.1978 <lurch das Arnt fiir Landwirtschaft und Landentwicklung 
Heppenheim erster Herdbefall in der Gemarkung Viernheim auf einer Flache von 0,72 ha ge
meldet. Bei einer Kontrolle am 4. 7. hatte sich der Befall bereits auf weitere Gemarkungsteile 
ausgedehnt. Auch in der Gemarkung Lorsch konnten zu dieser Zeit erste Befallsstellen beob
achtet werden. In den folgenden Tagen hat sich dann der Blauschimmel weiter ausgedehnt, 
so dais in einzelnen Betrieben erhebliche Ertragsausfalle zu verzeichnen waren. 
Der Erstbefall in Viernheim ging auf den Kauf von infizierten Jungpflanzen aus Mannheim
Friedrichsfeld zuriick. 

In Rheinland-Pfalz wurde Befall der Tabakpflanzen von Peronospora tabacina im Anbaugebiet 
Rheinpfalz 1978 erstmalig am 11.7. festgestellt. Betroffen waren sieben Gemeinden. Auf
grund unverziiglicher Vernichtung der Pflanzen in Befallsherden, unterstiitzt <lurch Fungizid
applikation, konnte die Progression der Epidemie wesentlich verlangsamt werden. Der ange
richtete Schaden war gering. Befallen war hauptsachlich Burley, nur an einem Ort Geudert
heimer. 
Das versuchsweise eingesetzte R idomi l  25 (Metaxanin) hatte besonders bei erkrankten noch 
nicht erntereifen Tabakpflanzen eine rasche kurative Wirkung (zwei Applikationen). An 
ausgewachsenen Pflanzen dauerte der GesundungsprozeB !anger. 

Jn Niedersachsen und Schleswig-Holstein wurde kein Befall festgestellt. 
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Unkraut 

Im Stadtgebiet von Frankfurt/M. wurden in 197 Fallen von der Polizei for Feld- und Anlagen
schutz Auflagen zur Beseitigung von Unkrautwuchs gemacht. Die Betroffenen wurden bei der 
Anwendung von Bekampfungsmitteln beraten. In der Mehrzahl der Falle kamen keine chemi
schen Mittel zum Einsatz. Hinzu kommt noch eine geringere, nicht naher ermittelte Anzahl 
von Fallen in den iibrigen Landesteilen, die von den Pflanzenschutzberatern bei den Amtern 
for Landwirtschaft und Landentwicklung bearbeitet warden sind. 

Kartoffelnematoden 

Bei samtlichen Kartoffelnematoden-Befallsproben in Bayern wurden Rassenanalysen nach 
den §§ 2 und 3 der Verordnung zur Bekampfung des Kartoffelnematoden vom 20.4.1972 
durchgefohrt. Im Jahr 1978 kamen auf einer Flache von 7738 ha resistente Kartoffelsorten 
zum Gesundungsanbau. Eine weitere Zunahme der von Ro 1 abweichenden Pathotypen - be
sonders von Globodera pallida - ist in den ausgesprochenen Konsumkartoffelanbauanlagen, 
die grogtenteils nicht unter Kontrolle stehen, festzustellen. Die amtliche Priifung von Kartoffel
stammen auf ihr Verhalten gegeniiber den Kartoffelnematoden wurde bei 30 Zuchtstammen 
durchgefohrt. 

In Baden-Wiirttemberg wurde im Regierungsbezirk Karlsruhe durch Bodenuntersuchungen 
auf drei Grundstiicken Kartoffelnematoden-Befall festgestellt und ein Anbauverbot fiir 
Kartoffeln ausgesprochen. Im Sanierungsgebiet ,,Hinteres Murgtal" konnte der Anbau 
resistenter Kartoffelsorten weiter ausgedehnt werden. (KA, Baden-Wiirttemberg) 

In Hessen wurden zur Dberwachung von Feldern auf Kartoffel-, Riiben- und Getreide
nematoden 3 628 Bodenproben ausgespiilt und untersucht. 
Im Zusammenhang mit Stragenbaumagnahmen wurden in. den Gemarkungen Bronzell, 
Eichenzell, Loschenrod und Kohlhaus des Kreises Fulda von tangierenden Ackerflachen 2 308 
Bodenproben gezogen und auf Befall mit Kartoffelnematoden untersucht. 

In Rheinland-Pfalz grenzte die Kontrollgruppe zusammen mit einem ortskundigen Be
diensteten der Bezirkspflanzenschutzamter die bisher vom Kartoffelnematoden ( Globodera 
rostochiensis) befallenen Gebiete in den Amtsbezirken Neustadt und Koblenz ab. 
Amtsbezirk Neustadt: Im Befallsgebiet Vorderpfalz wurden in einer bisher als befallsfrei 
geltenden Gemeinde auf vier Flachen Kartoffelnematoden festgestellt. Die Besitzer wurden er
mittelt und dem Bezirkspflanzenschutzamt gemeldet, welches im Sinne der Verordnung zur 
Bekampfung des Kartoffelnematoden tatig wurde. 
In den anderen bisher als befallen geltenclen Gemeinden dieses Gebietes breitete sich der Schad
ling nicht weiter aus. 
Amtsbezirk Koblenz: Im Amtsbezirk Koblenz wurden insgesamt neun Gemeinden auf Befall 
<lurch Kartoffelnematoden kontrolliert. In samtlichen Orten war dieser Schadling in den ver
gangenen Jahren schon einmal festgestellt warden. In diesem Jahr konnte in vier der 
aufgesuchten Gemarkungen kein Befall von Kartoffelnematoden registriert werden. In einer 
Gemeinde trat der Schadling in einem bisher als befallsfrei geltenden Gemarkungsteil auf. 
Im iibrigen wurde keine Ausdehnung der bekannten Befallsherde festgestellt. 

In Nordrhein (Pflanzenschutzamt Bonn) wurden im Rahmen der systematischen Bodenunter
suchungen auf Kartoffelnematoden 3 253 Bodenproben untersucht, davon waren 107 befallen. 
Wahrend der Sommermonate wurden die Befallserhebungen durch Feldbegehungen fortge-
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setzt. Diese erstreckten sich auf eine Flache von 28 500 ha. Dabei wurde auf 43 Grundstiicken 
Kartoffelnematodenbefall festgestellt. Die betreffenden Nutzungsberechtigten wurden iiber 
den Befall sowie iiber die Bestimmungen der Verordnung zur Bekampfung des Kartoffelnema
toden vom 20.4.1972 unterrichtet. Die Untersuchung der im Jahre 1978 zum Nachweis 
resistenzbrechender Kartoffelnematodenrassen gezogenen Bodenproben eibrachte auf einer 
Parzelle Befall mit Pathotypen. Auf drei weiteren Parzellen lag Befallsverdacht vor. 
Im Berichtsjahr wurden im Rahmen des Genehmigungsverfahrens fur den Anbau resistenter 
Kartoffelsorten 1_03 Grundstiicke auf das Vorkommen von Pathotypen untersucht. In zwei 
Fallen mugte die Anbaugenehmigung wegen Befalls versagt werden. Zehn Parzellen waren des 
Befalls mit Pathotypen verdachtig. Diese Grundstiicke werden zwecks endgiiltiger Befalls
bestimmung nochmals untersucht. 
Im Amtsbereich Miinster wurden bei der Untersuchung von 1005 Bodenproben (davon 987 aus 
Baumschulen) von 65,35 ha in 54 Proben (49 aus Baumschulen) von 9,80 ha Zysten des 
Kartoffelnematoden ermittelt. Fiir fiinf Parzellen mit einer Gesamtflache von 4,5 ha mugte 
daher aufgrund der Kartoffelnematodenverordnung vom 20. April 1972 ein Kartoffelanbau
verbot ausgesprochen werden. Zur Zeit sind 1639,87 ha Garten- und Ackerland, das sich auf 
2 634 Parzellen verteilt, fiir den Kartoffelanbau gesperrt. 

In Niedersachsen, Amtsbereich Hannover, wurden samtliche fiir das Anbaujahr 1978 ange
lieferten und von K a r to f f e lnematoden  befallenen Bodenproben aus 4 402 Ackerstiicken 
fiir jede Flache getrennt im Biotest auf das Vorkommen von Pathotypen von Globodera
rostochiensis sowie auf das Vorkommen von Globodera pallida gepriift. In einigen Acker
stiicken konnte ein Befall mit Globodera pallida nachgewiesen werden. Die Befallsflachen 
wurden fur den Kartoffelanbau gesperrt; augerdem wurde eine sogenannte harte Bodenent
seuchung mit Shell DD (jeweils 250 1/h im Herbst und Friihjahr) durchgefuhrt. An mehreren 
Standorten bestand der Verdacht des Vorkommens von resistenzbrechenden Nematoden der 
Art Globodera rostochiensis, die vom Pai:hotyp Ro 1 abweichen. Die U�tersuchungen 
hierzu sind noch nicht abgeschlossen. 
Im Amtsbereich Oldenburg wurden 4819 Bodenproben von 603 ha untersucht, die fiir die 
Pflanzkartoffelvermehrung vorgesehen waren. Fiir 5 65 ha ( = 93,6 % ) konnte die Unbedenk
lichkeitsbescheinigung ausgestellt werden. Weitere 56 Proben wurden im Biotest nach 
BEHRINGER auf resistenzbrechende Pathotypen der Kartoffelnematoden getestet. Es wurden 
keine Pathotypen festgestellt. In Baumschulen wurden 992 Bodenproben von 50 ha unter
sucht. Auf 46 ha wurde kein Befall festgestellt. Von Kartoffelpartien fiir den Export kamen 
155 Bodenproben zur Untersuchung. Fiir private Einsender wurden 316 Proben untersucht. 

In Hamburg wurden auger den iibhchen Bodenprobenahmen aus Siedlergarten 948 Boden
proben aufNematodenbefall von Landereien untersucht, die vorwiegend fiir Maiblumenanbau 
zu Exportzwecken vorgesehen waren. Etwa ein Viertel der Flache wies leichten Befall, ein 
weiteres Achtel schweren Befall auf. 
Zusatzlich erfolgte die Untersuchung von 5 883 500 Maiblumenkeimen fiir .den Export auf 
Kartoffelnema todenbesa tz. 

Im Saarland wurden in 10 Baumschulen von 6,25 ha Bodenproben entnommen und auf 
Kartoffelnematoden untersucht. Das Ergebnis war in alien Fallen negativ. 

Blattlausbeobachtung 

Wahrend der Vegetationsperiode wurden in Baden-Wiirttemberg an 21 Kontrollstellen Blatt
lausbeobachtungen (Gelbschalenfange, Abklopfen von Kartoffelstauden) durchgefiihrt: Die 
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Winterwirte der G r iinen  Pf i r s i ch  b la t t l  au  s wurden an 5 Stationen auf Befall kontrolliert. 
EntsprecheIJ.d den regionalen Befallssituationen ergingen zu verschiedenen Zeitpunkten Auf
rufe zur Vektorenbekampfung an die Pflanzkartoffelvermehrungsbetriebe. 

In Hessen konnte sich, bedingt <lurch die giinstige Witterung im Herbst 1977, eine starke 
Population der G r iinen  Pf i r s i chb la t t l aus  aufbauen, was zu einer erheblichen Eiablage 
an den Winterwirten fiihrte. Es wurden durchschnittlich 74 Eier pro 100 Doppelknospen 
registriert. Eine derart hohe Zahl wurde seit 1962 nicht mehr erreicht. Die Eiablage der 
Schwarzen  Bohnen laus war dagegen schwach. Der Schlupf der beiden Blattlausarten 
setzte in Siidhessen (Ried, BergstraBe) in der Zeit vom 1.-10.3. ein; in der Wetterau und in den 
angrenzenden Gebieten ea. 8-10 Tage spater. Trotz der auBergewohnlich starken Eiablage 
der Grii nen Pf i r s i chb la t t l aus  am Winterwirt konnte sich infolge der ungiinstigen 
Witterungsbedingungen im Friihjahr nur eine schwache Population aufbauen. Daneben wurden 
beide Blattlausarten, wie im Vorjahr, <lurch Niitzlinge wie Spinnen, Schwebfliegen und 
Marienkafer dezimiert. Im Rahmen der Bekampfung der Vergilbungskrankheit im Riibenbau 
wurde, wie in den vergangenen Jahren, in Absprache mit den Zuckerfabriken und den 
Zuckerriibenverbanden eine gezielte Bekampfung der Blattlause (Vektoren) vorgenommen. Der 
erste Bekampfungstermin wurde vom Warndienst for den siidhessischen Bereich auf die Zeit 
vom 22.-24. Mai und die zweite Bekampfung fiir den Zeitraum vom 12.-14. Juni fest
gestellt. Ein Aufruf zur Bekampfung der Blattlause in Nordhessen erfolgte am 21. Juni. Von den 
empfohlenen Insektiziden wurde vorrangig Metasys t ox eingesetzt. Der im September in 
Zuckerriiben bonitierte Vergilbungsbefall lag im Regierungsbezirk Darmstadt im Durchschnitt 
bei 3,9 %, im Regierungsbezirk Kassel bei 6,5 %. Im August traten vor allem im Hessischen 
Ried in Zuckerriiben verbreitet Vergilbungserscheinungen auf, die allerdings nicht auf Virus
befall, sondern auf andere Schadigungen zuriickzufohren waren (Trockenheit, N ema to  den  
u. a.). Die Kontrolle an  den Winterwirten (Pfirsich bzw. Pfaffenhiitchen) im Dezember 1978
ergaben sowohl for die Griine  Pf i r s i chb la t t l aus  mit durchschnittlich drei Eiern/100
Doppelknospen als auch for die Schwarze  Bohnen  I au  s mit 800 Eiern/lfdm. nur
einen schwachen bzw. mittleren Eibesatz.

In Niedersachsen, Amtsbereich Hannover, baute sich ahnlich wie in den Kartoffelbestanden 
auch im Getreide eine iiberdurchschnittlich starke Blattlauspopulation auf. Bevorzugt trat die 
Ge t re ide laus  Sitobion granarium auf, aber auch die B l e i che  Ge t r e ide laus  (Meto
polophium dirhodum) wurde verstarkt beobachtet. Die Blattlauszahlen erreichten zur Zeit der 
Milchreife Werte von 15-20 Tieren pro Ahre (ohne Fahnenblatt). Befallsschwerpunkt bildeten 
die Schlagrander bis zu einer Tiefe von ea. 50 m. Kleinere Bestande waren durchgehend be
fallen. - Im Amtsbereich Oldenburg wurden for den Blattlauswarndienst insgesamt 9 900 
Kartoffelblatter auf virusiibertragende Blattlause untersucht. 

Gemeiner Goldafter 

Bei ausgedehnten Befallskontrollen wurden verschiedentlich in Garten und Griinanlagen 
Berlins (Lichterfelde, Reinickendorf, Rudow, Zehlendorf) begrenzte Vorkommen des Ge
meinen Goldafters festgestellt. Im Vergleich zum Jahre 1976 war jedoch das Auftreten als un
bedeutend zu bezeichnen. 

Japankiifer 

In den Fallen au£ den Flughiifen Miinchen-Riem, Niirnberg, Koln-Bonn und Diisseldorf
Lohausen wurden keine Kafer gefangen. 
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Kartoffelkafer 

In Schleswig-Holstein trat der Kartoffelkafer etwas verbreitet aber nur in schwachem Maise 
in Erscheinung. Gelegentlich wurde im Friihsommer malsig starker Befall registriert, der sich 
- offenbar bedingt <lurch ungiinstige Witterung- nicht ausweitete.

Mittelmeerfruchtfliegen 

In Bayern wurden im Bereich der Grolsmarkthalle Miinchen an drei verschiedenen Stellen je 
zwei Mittelmehrfruchtfliegen-Fallen in der Zeit vom 1. Juni bis 5. Oktober 1978 angebracht. 
Als Lockmittel wurden ,,Angelikawurzelol" und das ,,BASF-Mittel 40 881" verwendet. Es 
wurde mit jedem Lockmittel je eine Mittelmeerfruchtfliege gefangen. 
In Frankfurt/M. wurden in einem Kleingarten im Monat September 1978 Larven der 
Mittelmeerfruchtfliege an der Pfirsichsorte Kernechter vom Vorgebirge gefunden. Weitere 
Falle wurden nicht bekannt. 

Moosknopfkafer 

In Niedersachsen, Amtsbereich Hannover, trat auch im Jahre 1978 ortlich wieder verstarkt 
Moosknopfkafer auf, speziell im Calenberger Gebiet. Zu gravierenden Schadfallen mit nach
folgendem Umbruch kam es jedoch- nur dort, wo eine vorbeugende Bodenbehandlung mit 
Insektiziden unrerblieben war. In Moosknopfkaferschadgebieten ist daher die Lindan-Ein
arbeitung bereits zu eine_r Routinemalsnahme geworden. 

Riibenfliege 

In Niedersachsen, Amtsbereich Hannover, brachte das Jahr 1978 im nordlichen Kammer
bereich ein aulserordentlich starkes Schadauftreten der Riibenfliege. Speziell im Kreise Uelzen 
lag der Befall bei nahezu 100%, wobei fast alle Pflanzen mehrfach befallen waren. Da jedoch 
wirksame Praparate zur Verfiigung stehen, bereitete die Eindammung des Schadlings keine 
Schwierigkeiten. Im siidlichen Kammerbereich war der Riibenfliegenbefall nur schwach. 

San-Jose-Schildlaus (SJS) 

In Baden-Wiirttemberg war der Entwicklungszyklus der SJS <lurch die kiihle und nasse 
Sommerwitterung dieses Jahres allgemein stark gestort. Die zweite Generation kam viel
fach nicht zur vollen Entwicklung. Der Aufwartstrend der SJS-Population diirfte damit im 
kommenden Jahr eine Fortsetzung erfahren. SJS-Befall wurde in einer Baumschule an einer 
Pflanze ermittelt. 
In 18 stationaren und 6 fahrbaren Kammern kamen durch Blausaurebegasung folgende 
Geholzmengen zur Entseuchung: 58372 Stiick Kernobst, 44270 Stiick Steinobst, 54375 
Stiick Beerenobst, 608 500 Stiick Unterlagen, 40398 Stiick Sonstige. Das sind 805 915 Stiick 
Geholze insgesarnt. 
Aulserdem fiir den Export 154875 Ziergeholze, 312362 Forstpflanzen; und fiir den Import 
6000 Reben, 4230 980 Unterlagsreben, 414 Ziergeholze. 
Im Bemiihen um eine Reduzierung der Blausaurebegasungen von Wirtspflanzen wurde 
zwischen dem Pflanzenschutzdienst und den Baumschulen des Landes die Durchfiihrung 
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eines GroBversuches in den Jahren 1978 und 1979 vereinbart. Zu begasen sind hierbei nur 
noch Pflanzen, die aus dem SJS-Befallsgebiet hinausgehen. D.h.: Die Geholze, welche inner
halb des Befallsgebietes gehandelt und gepflanzt werden, sind von der Begasungspflicht 
befreit. 
Den Betrieben, die in dieser Weise verfahren, und das ist die Mehrzahl, ist zur Auflage gemacht 
worden, in ihren Wirtspflanzenbestanden eine spezielle SJS-Spritzfolge, die vom Pflanzen
schutzdienst festgelegt (Warndienst) und iiberwacht wird, durchzufiihren. Wahrend der 
Dauer von zwei Jahren soll diese SJS-Bekampfungsmethode auf ihre Durchfiihrbarkeit und 
Wirksamkeit gepriift werden. (LfP, S, KA, FR, Tii, Baden-Wiirttemberg) 

In Hessen tritt die San-Jose-Schildlaus in folgenden siidhessischen Kreisen auf: BergstraBe, 
Darmstadt-Dieburg, Gro/5-Gerau, Offenbach, Frankfurt/M. und im westlichen Teil des Main
Kinzig-Kreises. 

Rheinland-Pfalz: Baumschulen: Im als von der San-Jose-Schildlaus befallen geltenden Gebiet 
von Rheinland-Pfalz wurden im Oktober des Berichtsjahres von der Kontrollgruppe samtliche 
von den jeweiligen Bezirkspflanzenschutzamtern gemeldeten Baumschulbetriebe und Garten
center auf das Auftreten dieses Schadlings iiberwacht. 
Insgesamt wurden 15 Betriebe aufgesucht, die alle befallsfrei waren. 6 Baumschulen wiinschten 
eine Bescheinigung iiber die erfolgte Kontrolle und die Befallsfreiheit ihrer Anzuchtflachen, die 
ihnen gebiihrenpflichtig ausgestellt wurde. 
Rebschulen: In den vier Anbaugebieten Rheinhessen, Mosel-Saar-Ruwer, Pfalz und Nahe 
wurden in der Zeit vom 28.8. bis 7.9. jeweils 6-10 Rebvermehrungsbetriebe auf das Vor
handensein der San-Jose-Schildlaus iiberpriift. Die Betriebe wurden von den zustandigen Be
zirkspflanzenschutzamtern ausgewahlt und vor der, Begehung schriftlich benachrichtigt. In 
keiner der iiberwachten Rebschulen wurde Befall <lurch die SJS festgestellt. Die Besitzer er
klarten ausnahmslos, da/5 sie die geforderten zwei Spritzungen nach Warndienstaufruf durch
fiihrten und dariiber hinaus bei einigen Peronospora-Spritzungen teilweise Insektizide zusetzen. 
Im Anschlu/5 an die Begehungen wurde alien Rebschulen in Rheinland-Pfalz eine Freigabe <lurch 
das Ministerium erteilt. 
Neuabgrenzung des von der San-Jose-Schildlaus befallenen Gebietes: In den Monaten Januar 
und Februar des Berichtsjahres fiihrte die Kontrollgruppe die im Vorjahr begonnene Neuab
grenzung des als von der San-Jose-Schildlaus befallen geltenden Gebietes im siidlichen Teil der 
Pfalz fort. Mit dieser MaBnahme sollte festgestellt werden, ob in dem zuletzt vor 16 J ahren be
gangenen Gebiet mittlerweile der Befall zuriickgegangen ist bzw. ob <lurch Rodungsma/5-
nahmen in Gemeinden mit geringem Obstanbau das Befallsgebiet zu verkleinern ware. 
In 41 Gemeinden wurden insgesamt 403 Kontrollstellen auf das Auftreten der San-Jose
Schildlaus iiberpriift. Von 69 Standorten wurden Zweigproben zur Laboruntersuchung ent
nommen. Der Befund war - mit Ausnahme von drei Fallen - stets positiv. Alle im Berichts
jahr kontrollierten Gemarkungen wiesen SJS-Befall auf. In 33 Gemeinden ist der Obstbau 
so gering, da/5 eine Rodungsaktion zum Zweck der Verkleinerung des Befallsgebietes moglich 
erscheint. 

In Schleswig-Holstein und im Saarland wurde kein Befall festgestellt. 

Bienenschutz 

In Baden-Wiirttemberg wurden zum Schutz der Bienen vor Gefahren <lurch Pflanzenbehand
lungsmittel in den Obst- und Rebanbaugemeinden Mittelbadens (Baden-Baden/Biihl) in neun 
Gemeinden von der Ortspolizeibehorde im Zusammenwirken mit der Landwirtschaftsver-
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waltung in 29 Verdachtsfallen Spritzbriihe-Proben zum Zeitpunkt der Obst- und Rebbliite 
aus den im Einsatz befindlichen Spritzgeraten entnommen und auf bienengefahrliche Pflanzen
behandlungsmittel untersucht. In einer Probe konnte ein bienengefahrliches Pflanzenschutz
mittel (Me t hida t ion) nachgewiesen werden. Dern Betroffenen wurde ein BuBgeldbescheid 
wegen VerstoBes gegen die Bienenschutzverordnung erteilt. (KA, Baden-Wiirttemberg) 

Die Spritzbriihekontrolle, als vorbeugende MaBnahme zur Vermeidung von Bienenschaden, 
wurde auch im Jahr 1978 fortgesetzt. 
Vom 28. April bis 13. Juli 1978 wurden insgesamt 99 Proben gezogen, davon 2 im Raps, 
13 im Obstbau und 84 im Weinbau. Die Analysen wurden bei der LUFA Karlsruhe/ Augusten
berg und der Chemischen Landesuntersuchungsanstalt Offenburg durchgefiihrt. Aufgrund 
dieser Ergebnisse wurde in fiinf Fallen eine Verwarnung ausgesprochen, in vier Fallen muBte 
ein BuBgeldbescheid erlassen werden. 
Samtliche Proben mit iiberhohten Riickstanden wurden im Weinbau gezogen. 

(FR, Baden-Wiirttemberg) 

Die im groBten Umfang, wie bereits schon in friiheren Jahren, in Hessen, Kreis Fulda, auf
getretenen Schaden an Bienenvolkern im zeitigen Friihjahr konnten bisher auch von der 
Untersuchungsstelle fiir Bienenvergiftungen der Biologischen Bundesanstalt nicht geklart 
werden. Insektizide jedenfalls kommen mit Sicherheit hierfiir nicht in Betracht. Es wird ver
mutet, daB moglicherweise als bienenungefahrlich eingestufte Unkrautbekampfungsmittel, 
die in Getreide eingesetzt werden, beim Zusammentreffen mit ungiinstigen Faktoren wie Ei
weiBmangel und anderen Stoffwechselstor�ngen bei Bienen die Schaden verursacht haben. 
Entsprechende Priifungen mit Herbiziden werden jetzt unter Mitarbeit des Pflanzenschutz
dienstes von der Untersuchungsstelle vorgenommen. (PSD Hessen) 

Schadvogel 

In Baden-Wiirttemberg wurden im Regierungsbezirk Karlsruhe wahrend der Weinlesezeit acht 
iiberregionale Aktionen zur Vertreibung der Stare aus den Schlafplatzen im Schilfgebiet der 
rechtsrheinischen Altrheingewasser und anderer bekannter Starenschlafplatze durchgefiihrt. 
Der Pflanzenschutzdienst Karlsruhe war bei der Organisation und Durchfiihrung der vom 
badischen Weinbauverband getragenen Starenvertreibungsaktion beratend und iiberwachend 
tatig und sorgte fiir die notwendige Koordinierung mit den zustandigen Behorden des Landes 
Rheinland-Pfalz und des ElsaK Die an den einzelnen Schlafplatzen festgestellte Starenzahl 
schwankte zwischen 15 OOO bis 100000. Die StarenfraBschaden in den Weinbergen konnten 
aufgrund der mit jeweils 8-22 Jagern und Heliern durchgefiihrten iibergebietlichen Starenver
treibungsakrion spiirbar reduziert werden. (KA, Baden-Wiirttemberg) 

Im Berichtsjahr wurden <lurch den Pflanzenschutzdienst des Regierungsprasidiums Freiburg 
wiederum Vertreibungsaktionen von den Schlafplatzen organisiert und iiberwacht. Schwierig
keiten bereiten dem deutschen Weinbau die auf elsassischer Seite vorhandenen Starenschlaf
platze. Da schatzungsweise 50 OOO bis 100 OOO Stare jeweils auf elsassischer Seite iibernachten 
und morgens in die badischen Weinbergslagen zuriickkehren; wurde im Berichtsjahr die Reb
hut in den Weinbergen intensiviert. (FR, Baden-Wiirttemberg) 

Bisam 

Abgesehen von einzelnen ortlichen Ausnahmen ist der Bisambefall in Bayern weiterhin als 
sc;hwach zu bezeichnen. Gegeniiber dem Tiefstand vom Vorjahr hat die Zahl der erlegten 
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Bisame um 3,2 % geringfiigig zugenommen. Insgesamt wurden von 750 (1977: 753) Privat
fangern und 12 amtlichen Bisamjagern 105 608 Tiere unschadlich gemacht. Friihjahrs
hochwasser behinderte zwar die Bekampfungstatigkeit in Nordbayern, vernichtete jedoch auch 
an vielen Gewassern die Jungtiere des ersten Wurfes. 
Die <lurch den Bisam verursachten Schaden blieben insgesamt gering. Die Arb.eit der Fanger
organisation wie auch der amtlichen Dberwachung wird <lurch die stetig zunehmenden Fallen
verluste <lurch Diebstahl und mutwillige Zerstorung zum Teil erheblich beeintrachtigt. 

In Baden-Wiirttemberg wurden, soweit gemeldet, 14 940 Bisame erlegt. 

In Hessen sind von den vier hauptberuflichen Bisamjagern und 118 nebenberuflichen Privat
fangern im Jahre 1978 insgesamt 15 664 Bisame gefangen worden. Diese gegeniiber dem Vor
jahr leicht erhohte Fangzahl ist <lurch giinstigere Fangbedingungen begriindet. Der Schwer
punkt des Befalls liegt nach wie vor an Fulda und Lahn. Jedoch hat sich der Befall auch im 
FluRgebiet des Rheins so sehr verstarkt, daR in dem zugehorigen siidhessischen Raum von 
einem geschlossenen Befallsgebiet gesprochen werden kann. 

In Rheinland-Pfalz blieb der Personalstand mit sechs Bisamjagern unverandert. Am Jahresende 
waren insgesamt 299 Personen als Privatfanger beim Landespflanzenschutzamt registriert. 
Hohe Niederschlage - insbesondere in den ersten sechs Monaten des Berichtsjahres - beein
trachtigten zeitweise die Bisambekampfung erheblich. Der J ahresfang betrug dennoch 9 3 92 
Bisame und lag damit 14 % iiber dem Ergebnis des Vorjahres (8237 Bisame). Ander Gesamt
beute waren die zugelassenen Privatfanger und die zur Bekampfung verpflichteten Personen mit 
64 % beteiligt (im Jahre 1977 58 % ). 
Die Bisamjager erlegten 367 Wander ra  t t en. Dies sind 11 % der von ihnen erzielten Bisam
fange und gilt als MaR fiir die Erfolgsminderung. 
Der N u t r i a  ist nach wie vor in den bekannten Vorkommenslagen an der Mose!, Saar, Lieser 
und Sauer zu beobachten. Fiinf Tiere wurden in der Siidpfalz gefangen, was bedeutet, daR sich 
in Rheinland-Pfalz ein neues Besiedlungsgebiet mit dieser Nagerart aufbaut. 
Ufereinbruchschaden <lurch Bisamunterminierung entstanden an den nachfolgenden Ge
wassern: Saur, Sauer, Kyll, Wied, Priim, Mosel, Nothenbach, Our, Gelbach, Lieser und im 
Altrheingebiet bei Waldsee. 

In Nordrhein-Westfalen wurden im Landesteil Nordrhein 14013 Bisame, 335 Nutr ia  und 
7 290 Wander ra t en  gefangen. 526 Fallen gingen verloren. 
Am Ende des Jahres waren ein Bisamhauptjager, drei Bisamjager und 180 Bisamfanger 
(Inhaber von Bisamfangerkarten) tatig. 
Im Amtsbereich Munster konzentrierte sich die Bekampfungstatigkeit 1978 auf die Kreise 
Borken, Coesfeld, Herford und Siegen. Es wurden insgesamt 34 922 Bisame gefangen, davon 
entfielen 28 83 7 (82,6 % ) auf die privaten Bisamfanger und Jagdausiibungsberechtigte, auf 
die hauptamtlichen Bisamjager 5117 ( 14, 7 % ) und 968 (2, 7 % ) auf sonstige Personen. AuRer
dem wurden im Kreis Recklinghausen an der Lippe 14 und im Kreis Hoxter 1 Nut r ia  ge
fangen. 

In Niedersachsen, Amtsbereich Hannover, liegen die Bisamfangergebnisse des Jahres 1978 in 
gleicher Hohe wie 1977. Trotz ,,bisamgiinstiger" Witterung stieg der Bestand demnach nicht 
an. Allerdings bleibt anzumerken, daR in Kreisen, die die Pramienzahlung eingestellt haben, bei 
weitem nicht alle Fange registriert wurden. 
Im Amtsbereich Oldenburg wurden insgesamt 80445 Bisame (1977: 75 474) unschadlich 
gemacht, 6709 (8,3 %) von den sechs amtlichen Bisamjagern, 73 736 (91,7%) von den 400 
bestellten Privatfangern. Landkreise und kreisfreie Stadte zahlten eine Fangpriimie von 4,- DM 
fiir jeden gefangenen Bisam an Privatfanger. 
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1978 wurden in Schleswig-Holstein insgesamt 18693 gefangene·Bisame registriert. Dies be
deutet gegeniiber dem Fangergebnis des Vorjahres von 16 217 eine Zunahme von 2 4 7 6 Tieren, 
gleich 15 ,3 % . Der Witterungsverlauf zwang zu einer kiirzeren Unterbrechung der Fangtatigkeit 
im Januar und zu einer langeren Pause im Februar. Die daraus resultierende verringerte Fang
quote im Februar wurde in gewisser Weise <lurch vorausgehende erhohte Fangzahlen im 
Januar wettgemacht. An dem Fangergebnis sind die vier im Lande tatigen amtlichen Bisam
jager mit 4 639 und die etwa 125 Privatfanger mit 14 054 Tieren beteiligt. Die Privatfanger 
erhielten zum grofsen Teile eine Fangpramie, an der sich das Land mit DM 1,50 beteiligt. 
Die am starksten vom Bisam befallenen Gebiete erstreckten sich wie in den Vorjahren auf die 
Kreise Steinburg, Pinneberg und Dithmarschen (siidl. Tei!); hier wurden auf etwa 16% der 
Landesflache annahernd 74% des Gesamtfanges erzielt. Aufgrund energischer Bekampfung 
und intensiver Erkundung blieb die nordliche Landeshalfte oberhalb der Linie Wesselburen
Heide-Rendsburg-Kiel weitgehend befallsfrei. In der Nahe dieser Auffanglinie liegende Befalls
herde konnten ausgeraumt werden. 

Im Land Hamburg wurden von 2 amtlichen Bisamfangern und 11 Privatfangern im Jahre 
1978 5 916 Bisame gefangen. Gegeniiber dem Vorjahr sind die Fangzahlen riicklaufig. 

Im Land Bremen wurden 6169 Bisame im Jahre 1978 unschadlich gemacht. 

Im Saarland wurden 1978 gefangen: 1690 Bisame, 25 N utr ia ,  481 R a  t t en. 

In Berlin wurden wahrend des Berichtsjahres 1 059 Bisame gefangen; davon 594 Mannchen und 
465 Weibchen (mit 382 Embryonen). Aufserdem konnten 145 S c h e r m a  use ,  94 Wander 
ra t  t en  und 20 Nut r i a s  unschadlich gemacht werden. Damit sind zum ersten Mai in 
den Gewassern von Berlin (West) freilebende Nutrias bestatigt worden, die Nachkommen von 
aus einer Farm entwichenen Tieren sein diirften. Schaden <lurch den Bisam an Kanalboschungen 
und Schilfbestanden, die iiber das normale Mafs hinausgehen, sind weder innerhalb der 
Stadt noch in ihrer Randzone aufgetreten. Hierdurch sowie <lurch das etwa gleichbleibende 
Fangergebnis wahrend der letzten Jahre zeigt sich, dafs die ortliche Bisampopulation von den 
eingesetzten vier hauptamtlichen Bisamjagern unter Kontrolle gehalten wird. 

Vollzug der Verordnung zur Neufassung der Verordnung iiber Anwendungsverbote 
und -beschankungen fiir Pflanzenschutzmittel 

In Baden-Wiirttemberg wurden 505 Antrage bearbeitet, hiervon 504 Antrage zur Bodenent
seuchung im Weinbau und ein Antrag zum Einsatz von Phosphorwasserstoff entwickelnden 
Verbindungen in Baulichkeiten mit £est installierten Begasungseinrichtungen (Vorratsschutz). 

In Hessen wurden fiir die Anwendung folgender hochgiftiger Stoffe im Jahre 1978 Zustim
mungen erteilt: Blausaure (Calciumcyanid) in Gewachshausern fiir vier Firmen bzw. Anwender; 
Methylbromid (Terabol) zur Bodenentseuchung im Freiland fiir 26 Firmen bzw. Anwender; 
Phosphorwasserstoff fiir fiinf Firmen. 
Es wurden drei Antrage zur Endrinanwendung bearbeitet. Ein Auftrag entsprach nicht den Be
stimmungen der Verordnung und wurde abgelehnt. 
Fiir zwei Giftpriifungen wurde theoretischer Unterricht erteilt. 

In Nordrhein-Westfalen wurden vom Pflanzenschutzamt Bonn 58 Genehmigungen zur Be
gasung von Vorratsgiitern in Lagerraumen, Silozellen, Miihlen und Schiffen erteilt. 
Insgesamt wurden 76908 t Ware begast, wobei fiir die Behandlung von Weizen die meisten 
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Zustimmungen erteilt wurden. In 4 2 % der Falle wurde mit Phosphorwasserstoff begast. 
Im Jahre 1978 wurden 59 Genehmigungen for die Anwendung von Methylbromid erteilt. 

Oberwachung der Ausbringung von Pflanzenbehandlungsmitteln durch Luftfahrzeuge 

In Baden-Wiirttemberg wurden, soweit gemeldet, Pflanzenbehandlungsmittel mit dem Hub
schrauber auf insgesamt 1994 ha (Rebanlagen, Mais-, Getreidefelder, Spargelanlagen) aus
gebracht. Aulserdem wurden ea. 30000 Kirschbaume gegen die Kirschfruchtfliege behandelt. 

7. Amtliche Pflanzenbeschau

Einlalsstellen 

Bayern: Fiirth, Fiissen, Furth i. Wald-Bahnhof, Furth i. Wald-Schafberg, Hof-Hauptbahnhof, 
Kiefersfelden-Autobahn, Kufstein, Lackenhauser (ab 26.9. 78 geschlossen), Lindau-Hafen, 
Lindau-Reutin, Lindau-Ziegelhaus, Ludwigsstadt-Bahnhof, Miinchen-Grolsmarkthalle, Miin
chen-West, Miinchen-Post, Miinchen-Riem-Flughafen, Munchen-Sudbahnhof, Neuhaus (Inn), 
Nurnberg-Flughafen, Passau-Bahnhof, Passau-Donaulande, Rosenheim, Rudolphstein, Salz
burg, Schirnding-Bahnhof, Schirnding-Landstralse, Schwarzbach-Autobahn, Simbach-Inn
brucke (ab 26.9. 78 geschlossen), Waidhaus, Wurzburg. 

Baden-Wiirttemberg: Stuttgart-Flughafen Echterdingen, Hauptzollamt Stuttgart-Post, Zoll
zweigstelle Stuttgart (Ehmannstralse), Stuttgart-Hafen, Stuttgart-Grolsmarkt, Heilbronn/ 
Neckar-Post, Mannheim-Industriehafen, Karlsruhe-Rheinhafen Hauptzollamt, Karlsruhe 
(Post), Zollamt Heidelberg (Post), Basel-Badischer Guterbahnhof, Basel-Badischer Per
sonenbahnhof, Basel-Badischer Rangierbahnhof, Breisach, Freiburg-Post, Friedrichshafen
Guterbahnhof, Friedrichshafen-Hafen, Kehl-Rheinhafen, Kehl-Guterbahnhof, Kehl-Europa
brucke, Lorrach-Stetten, Neuenburg-Giiterbahnhof, Neuenburg-Rheinbriicke, Rottweil, 
Singen-Bahnhof, Weil-Friedlingen, Weil-Otterbach, Weil-Rheinhafen. 

Hessen: Grenzkontrollstelle Bebra (HZA Fulda), Zollamt Frankfurt/M.-Post-Domplatz 
(HZA Frankfurt/M.-Post), Hauptzollamt Frankfurt/M.-Flughafen, Einlalsstelle Herleshausen 
(HZA Kassel), Postamt Kassel-Gielsbergstralse (HZA Kassel). 

Rheinland-Pfalz: Igel, Koblenz-Wallersheim, Mainz, Neulauterburg, Neustadt/Weinstralse, 
Trier, Wasserbilligerbriick, Worth. 

Nordrhein-Westfalen: Bonn: Emmerich-Hafen, Kleve-Hafen, Emmerich-Bahnhof, Elten
Autobahn, Kaldenkirchen-Bahnhof, Niederdorf, Kranenburg-Bahnhof, Wyler, Aachen-West
bahnhof, Aachen-Autobahn-Sud, Dusseldorf-Post, Diisseldorf-Flughafen, Koln-Post, Bonn
Zollamt, Koln-Bonn Flughafen. - Munster: Bocholt, Dortmund, Gronau-Bahnhof, Gronau
Glanerbrucke, Hemden, Munster, Oeding. 

Niedersachseri: Hannover: Hannover-Post, Hannover-Flughafen Langenhagen, Vorsfelde
Bahnhof, Helmstedt-Autobahn, Ruhen-Kanal, Schnackenburg-Elbe, Herzberg/Harz. - Olden
burg: Achterberg-Springbiel, Benthe1m, Bunderneuland, Eschebrugge, Osnabriick, Riitenbrock, 
Weener. Hafen: Brake, Elsfleth, Emden, Leer, Norden, Nordenham, Oldenburg, Paperiburg. 

Schleswig-Holstein: Brunsbuttel, Biisum, Eckernforde, Flensburg-Hafen, Flensburg-Weiche, 
Husum, Itzehoe, Kappeln, Kiel, Kiel-Wik, Kupfermiihle, Lubeck-West, Lubeck-Bahnhof, 
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Liibeck-Schlutup, Travemiinde, Puttgarden, Liibeck-Ost, Liibeck-Moisling, Biichen, Niebiill/ 
Boglum, Padborg, Pinneberg-Elmshorn, Pinneberg-Uetersen, Rendsburg. 

Hamburg: Freihafen, Flughafen. 

Bremen: Europahafen, Flughafen, Gropelingen, Hansator, Hauptbahnhof, Holzhafen, In
dustriehafen, Neustadter-Hafen, Post, Dberseehafen, Bremerhaven-Rotersand, Unterweser. 

Saarland: Apach-Bahn, Apach-Schleuse, Forbach, Giidingen-Schleuse, Nennig, Perl-Ober
moselstrage, Saarbriicken-Autobahn, Saarbriicken-Hauptpost, Saargemiind, Dberherrn-Land
strage. 

Berlin: Grogmarkthallen, Packhof, Postamt 302, Schoneberg-Post, Tegel-Flughafen. 
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Tabelle 5 Einfuhr * 

Lebende Schnitt- Obst, 
Land nnd Amt Pflanzen blumen, Gemiise Kart offeln Siid-

.. Bindegriin friichte 

Fre istaac B ayern 

Bayerische Landesanstalt 1206 12475 8213 10 262 58306 
Miinchen 4 069 3 740 10742 0 163 623 929 848 

Land Baden-
Wii rt t e mberg 

Pflanzenschutzdienst 977 83 664 2 10 852 31963 
insgesamt 2974 6 429 1 166844 5 0 5  575 

Land Hess e n  

Pflanzenschutzdienst 387 5 297 12 5 270 
insgesamt 302 5 707 49 248 2 100 

Land Rheinland-
P f alz 

LPA Mainz einschl. Be- 61 - 1138 2987 
zirkspfl anzenschutzamter 2 02562 - 25 560 43 560 

Lan d  No rdrh e i n -
Wes t falen 

PA Bonn 39607 114986 34 8 11 41326 
41949 59857 407 313 i,77272 

IPSAB Miinster 5 526 3984 - 1529 843 
5 033 2 218 - 27208 1253 

Land Ni edersachs en 

PA Hannover 220 176 91 42 5 s. unter 
370 3 1  1708 5 186 Gemiise 

PA Oldenburg 28 586 47452 1697 10 816 6989 
2 4 607 176 91 564 163 808 40 416 

Land Schleswig-
H o lste i n  

Pflanzenschutzdienst 1 158 2 288 255 
insgesamt 1677 0, 5822 3 8 59 

Hans estadt Hamburg 

Pflanzen beschau 323 1613 26 7 740 
488 625 48 1648 422 744 

Hansestadt Bremen 

PA Bremen 35  258 - 4 156 
97 33 - 1493 179 251 

Land Saarland 

PA Saarbriicken 291 4354 - 3396 11830 
593 980 - 77 590 212 985 

Land Berl in 

PA Berlin 427 918 632 524 256 
558 262 7115 1004 8 2165 

* Zahlenangaben: 1. Zeile Anzahl der Sendungen 2. Zeile Gesamtgewicht in t 

Einschlielllich Stecklinge, Edelreiser, Blnmenzwiebeln und -knollen 
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Get r eide, 
Hiilsen- Holz 
friichte 

Erde Sonstigei 

5 119 - 22 . 

141873 - 84 

4 785 3 6 
4 34 333 8919 101 1 79: 

542 - - 2 
9 9 52 - - 68: 

4 56 - 3 
94 127 - 72000

15016 3855 
4 736 256 58962 

6 434 - -

155 856 - -

1328 - -

112 976 - -

1 1 15 5  - 418 
2 864355 - 8021

1301 - - 1 
395 385 - - 26 

442 - - 2 45 
1316990 - - 3 04941 

255  - - 19 
427981 - - 24632 

5487 - 3 1 
686 781 - 27 64 

1803 - -

121008 - - 3 



tbelle 6 Ausfuhr ,:-

Lebende Schnitt· 
1d undAmt Pflanzen blumen, Gemiise Kartoffeln Obst 

.. Bindegriin 

,istaa t  Bayern 

{erische Landesanstalt 675 12 61 1 755 1585 
inchen 555 12 1084 36224 21 728 

nd Bad e n -
ir t temberg  

mzenschutzdienst 3177 130 109 21 2 282 
gesamt 1 966 11 1082 382 23535 

nd Hessen  

mzenschutzdienst 874 215 10 2 118 
gesamt 591 142 72 100 1 291 

nd Rhe in land -
1lz 

A Mainz einschl. Be- 801 5 571 218 s. u.nter 

kspflanzenschutzamter 1 447 128 7936 5407 Gemiise 

nd No rdrhe in-
esrfa len  

Bonn 2 869 75 316 1 353 s. unter 

5995 16 2 325 30 791 Gemiise 

-;AB Munster 1072 4 4 55 -

6 583 7 112 1 166 -

nd Nied e rsachsen  

Hannover 708 29 1 908 1 060 s. unter 

15 373 351 32843 29151 Gemiise 

,Oldenburg 864 - 35 285 -

3 249 - 61 41841 -

,.nd Schleswig-
olstein 

anzenschutzdienst 2853 5 183 157 s. unter 

,gesamt 5 704 7 3467 2 100 Gemiise 

1nses tadt Hamburg 

lanzenbeschau 285 4 131 27 4 232 
1 266 1 1 019 619 79 619 

ans estadt Bremen 

'tBremen 322 - 906 24 s. unter 

779 - 45042 242 Gemiise 

ind Saar land 

\ Saarbriicken 227 110 4 9 153 
330 13 3 49 633 

ind Berl in  
1
\ Berlin 824 - 21 24 10 

19 - 113 93 105 

Zahlenangaben: 1. Zeile Anzahl der Sendungen 2. Zeile Gesamtgewicht in t 

E inschlieislich Stecklinge, Edelreiser, Blumenzwiebeln und -knollen 

Getreide, 
Hiilsen- Holz Erde Sonstiges 
friichte 

322 1 927 71 738 
4 419 40949 227 9706 

779 1 054 33 830 
7965 19 288 575 -

863 1 143 362 408 
3 366 3 788 8 431 29824 

26 18 - 1573 
73 791 966 - 68575 

7 33 539 
5 689 1046 153 057 

- 534 181 365 
- - 3 109 24606 

5 363 335· - 100 
186 073 - - -

84 60 506 
78517 93 9 881 36 

429 - - 902 
60116 - - 59725 

614 42 - 4 465 
40687 1 782 - 188052 

82 57 - 896 
24159 1521 - 132 841 

9 115 14 1 
1 600 1 752 234 0,003 

- 422 - 48 
- 785 - 9 336 
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8. Pflanzenschutzmittel und -gerateprufung
Tabelle 7 Mittelpriifung (Zulassung, Vorzulassung und Sonderpriifungen)

:., 
·s

"' 

" 
-0 :., 

u "C 
:'.I ... E 

] 
.,, ·;: E � Pflanzenschutz amt .,, ·s "" ·;;; C: -0 � 

i 
·c --;:l 

·c 
..!! 

...
·s

�
·c ii -=

:e
..c: ·cC: .;i. -;; E u � '"' " -0 

'!, 3 � ] 
0 u ·.:; " � "'" z c:: c:: :,<: J: V, 

Frei Lnnt B3ycrn 

Baycrische Landesans1.1ll 
Miinchen 86 1118 14 92 20 - 281 29 31 

Land B aden· 
Wiirttemb erg 

Pflanzenschutzdienst 
insgesamt 44 45 19 S8 271 3 2 - 646 34 31 

FV A- Abt. Waldschutz 5 6 6 2 

Land He� en

PAonzenschutzdienst 
insgesamt II 76 26 8 151 18 - 14 187 - 6 

Land Rhcinl�nJ-
Pfoli 

LP,\ M.ain2 emschl. Be-
uckspAanzen�chun:imtc.r 24 107 10 l.l 102 2 3 - I 1 23 3 

L,rnd urdrhe1n-
Wes1folea 

PA Bonn 80 IS7 5 24 146 2 s - 138 27 23 

rP AU Mu1isrer 33 4 JI - 69 - - - HO L3 -

Land u:dcrs�ch en 

PA Hannover 193 200 37 - 95 7 - - 104 13 12 

PA Oldenb u r g  15 95 10 2 29 9 - - 115 11 1 

Land Schleswig-
Ho l stein 

Pflanzenschutzdienst 
insgesamt 13 22 - 4 13 - - - 29 1 -

Hanse stadt H a mburg 

PA Hamburg - 20 - - 38 - - - 17 8 4 

Hansestadt Bre m en 

PA Bremen 18 2 - - 3 - - - 8 - 31 

Land Sa arl and 

PA Saarbriicken - 2 - - - - - - - - -

Land Berli n  

PA Berlin 3 26 - 2 27 - - - 20 11 8 
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Tabelle 8 Geratepriifung 

B 
' "

B 
O..v " 

:� 
:� 

E:, 0 " :C-::S•-< > " 
B B 

=E :E 
Oil " � ti._ :, 

� Cl e/' ".,, ... """ 
E :� :� B cQ "' ::, �-.§1n Pflanzenschutzamt " ::, Oil 

...;ZE E, " " " Oil B -5 :� " "' 
Oil Oil Oil " 

B " a CU • ::S· 
N o.,:O :i J:l ..a .; ..c ti :�:�i -�=e :� 

Oil "' � > "' i:: 
·;:: ..c :, 

8 
N Oil :� gp::g 

"' i:: 
0.. 0.. z =f " "il " '"'-"..<: c'.5 0 "' "' "' (.) µ., cQ cQ (.):, . 0" <.) "' �::, cQ <.I) 

Freis taa t Bayern 

Bayerische Landes-
' 

anstalt Miinchen 2 1 1 - 4 1 1 - - 1 - -

Land Baden-
W iirttem berg 

Pflanzenschutzdienst 
insgesamt 4 - - - 4 - - - - - 1 -

Land 
Rhein land-P f a l z  

L P  A Mainz einschlieB-
lich Bezirkspflanzen-
schutziimter 2 - - - - - - - 1 - - 1 

Land N ordrhein-
Wes tfalen 

PA Bonn 4 - - 9 - - 2 � - - - -

IPSAB Miinster 4 - 1 - 7 - 2 - - - 1 5 

Land Nieder-
sa c hsen 

PA Hannover - - - - - - - - - - - 1 

Land Schie swig-
H ols tein 

Pflanzenschutzdienst 
insgesamt 362 - - - - - - - - - - -
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9. Reihenuntersuchungen

Kartoffelvirosen 

In Nordrhein-Westfalen, Amtsbereich Munster, wurden iiberpriift: 29 wirtschaftseigene 
Kartoffelproben, davon 6 mit dem Urteil ,,ohne Bedenken", 23 Herkiinfte eigneten sich nicht 
mehr fiir den Nachbau. 

In Niedersachsen wurden Viruspriifungen von Pflanzkartoffeln mit insgesamt 4 525 Proben 
a 100 Knollen durchgefiihrt. Diese Proben gliedern sich wie folgt auf: 
Amtliche Testproben im Rahmen der Anerkennung: Landwirtschaftskammer Hannover 
= 292 7, Landwirtschaft�kammer Oldenburg = 74, Private Proben = 965; Saatgutverkehrs
kontrolle: Landwirtschaftskammer Hannover= 46, Landwirtschaftskammer Oldenburg 
= 143; Priifungen von Proben fiir Ziichter, Max-Planck-Institut und andere Interessenten: 
= 124; Priifungen von Proben aus Feldversuchen = 270. 
Die bei der Testung aller Anbaustufen gewonnenen Ergebnisse sind im Vergleich zu 1977 
insgesamt besser ausgefallen. Ursache hierfiir sind folgende Gesichtspunkte: 1. Eine zuneh
mende Vermehrung virusresistenter Sorten, 2. Starkere Insektizidanwendung zur Vektoren
bekampfung, 3. Einhaltung der Krautabtotungstermine. 

Bei der Testung fiir die Einstqfung zu Basispflanzgut liegen folgende Ergebnisse vor: 

0- 2%
3- 8%
9-12%
>12%

schweres Virus = 63,4 % 
schweres Virus = 24,3 % 
schweres Virus = 3 ,9 % 
schweres Virus = 8,5 % 

Die Maffoahme ,,Krautliegenlassen" kam bereits starker zur Anwendung. Die Y-anfalligen 
Sorten mit den Anfalligkeitsstufen 15-9 muBten bei Durchfiihrung dieser MaBnahme ge
testet werden. Betroffen davon waren 24 Sorten. Die Ergebnisse der Testung (560 Z-Partien, 
vornehmlich Grata) sind den Ergebnissen bei herkommlichen Bereinigungsverfahren eben
biirtig, wenn nicht sogar iiberlegen (74 % = 0-8 % Virus = Z-Norm). Es kann zumindest die 
Aussage getroffen werden, daB bei groBflachigem Insektizideinsatz in geschlossenen Anbau
lagen mit dieser Methode erfolgreich gearbeitet werden kann. Bei der Testung von iiber 
400 Vorstufen, bei denen es sich ausschlieB!ich {im Y-anfallige Sorten handelte, sind die Test
ergebnisse gut ausgefallen (Stand: 9.1.1979) 

0- 2%
3- 8%
9-12%
>12%

schweres Virus = 51,5 % 
schweres Virus = 27,4 % 
schweres Virus = 6,6 % 
schweres Virus = 14,5 % 

Bei einigen Sorten bereitet die Selektion Y-kranker Stauden zunehmend Schwierigkeiten. 
Die Symptome sind so schwach, daB vermutet wird, daB sich allmahlich ein neuer Stamm des 
Tabakrippenbraunevirus ausbreitet. 
Untersucht man die Ausbreitung des Y-Virus in Basispartien iiber mehrere Jahre, so laBt sich an 
reprasentativen Sorten iiber Ermittlung des Durchschnittsbefalls ableiten, daB bei den Y-resi
stenteren Sorten ab 1976 mit etwas hoheren Befallswerten iiber 1977 bis 1978 eine merkliche 
Gesundung eingetreten ist. Bei den anfalligen Sorten mit sehr hohen Befallswerten 1976 ist 
zwar 1977 ein merklicher Riickgang, 1978 aber wieder eine gefahrliche Zunahme zu vet
zeichnen. Das Blattrollvirus hat in den entsprechenden Sorten kontinuierlich abgenommen 
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(1974=3,2%, 1975=2,7%, 1976=2,6%, 1977=1,5%, 1978=1,3%). Der geringe 
Durchschnittsbefall im Jahr 1978 ist sicherlich eine Folge des verstiirkt zum Einsatz gekorn
rnenen Tamarons. 
Klonvermehrungen von Y-virusanfalligen Sorten erfolgten in 16 Gewiichshiiusern. Dabei wurde 
37,5 dt gesundes - auch von M- und S-Virus freies - Saatgut gewonnen. Das Saatgut ist for 
die Erhaltungsziichtung bestimmt. 
Virusresistenzpriifungen for das Bundessortenamt wurden mit 73 Neuzuchtstiimmen und 
5 Wiederholungen durchgefohrt. In etwa gleichem Urnfang mit 51 Stiirnmen for das Bundes
sortenamt und 15 privaten Stiimmen wurden Rattlevirus-Resistenzpriifungen durchgefohrt. 

Obstvirosen 

In Baden-Wiirttemberg wurde im Freiland mit der Nachtestung von Kernobstbiiumen der 
Reiserschnittgiirten begonnen. Es handelt sich dabei um 11 Apfel- und 10 Birnensorten bzw. 
-Typen. Auch wurde ein Nachtest von Unterlagenmutterpflanzen (M 11 und Quitte A) aus
einem Vermehrungsbetrieb angelegt.
Die Priifung von 188 F 12/1 und 24 St. Julien-Muttersti:icken (Normalware) aus demselben
Betrieb auf Kirschenringfleckenviren <lurch Shirofugentest ergab einen Befallsgrad von 30 % .
Von 5 angeki:irten Hauszwetschgenbiiumen erwiesen sich lt. Shirofugentest 2 als krank. Auch
3 SiiBkirschenbiiume, welche mit dieser Testmethode gepriift wurden, zeigten Virusbefall.
Im Gewiichshaus wurden 11 Samenspender, 29 Unterlagen und 84 Biiume auf Steinobst
virosen getestet. Der Befallsgrad lag bei 17 % .
Im Rahmen der Dberwachung eines Erdbeerziichtungsbetriebes wurden 52 Erdbeerklone
<lurch Blattstielpfropfung auf Virusbefall getestet. An 6 Klonen wurde Virusbefall (Strawberry
mottle Virus) nachgewiesen.

In Nordrhein-Westfalen, Amtsbereich Bonn, wurden in den beiden Reiserschnittgiirten in 
Nordrhein die Bestiinde virusgetesteter und virusfreier Mutterbiiume erweitert. Die Baum
schulen wurden im Berichtsjahr for die Friihjahrsveredlung mit 28 425 Pfropfkopfen und for 
die Sommerveredlung mit 266404 Augen beliefert. 
Im Amtsbereich Munster erhohte sich der Gesamtbestand an virusfreien und virusgetesteten 
Veredlungen in den westf.-lippischen Baumschulen von 180025 auf 226398. Die Anzahl be
trug bei den einjiihrigen 75 690 virusgetestet und 45 541 virusfrei, bei den zwei- und mehr
j iihrigen 8 3 168 virusgetestet und 21 9 9 9 virusfrei. Insgesamt ging der Anteil der virusgetesteten 
Pflanzen zuriick, da Prunus avium-Siimlinge nicht mehr wie bisher als virusgetestet gelten. 
Aus dem Landesmuttergarten der Lehr- und Versuchanstalt Wolbeck wurde 1978 for insgesamt 
203 084 Friihjahrs- und Sommerveredlungen Reisermaterial abgegeben. Gegeniiber dem Vor
jahr ist hier eine geringe Abnahme zu verzeichnen. 

In Niedersachsen, Pflanzenschutzamt Hannover, wurden in drei Gewiichshiiusern Virus
priifungen mit ea. 3 OOO Handveredlungen durchgefohrt. Wegen in der Regel vollstiindigen 
Virusbefalls wichtiger Sorten erfolgen zunehmend ,,Wiirmebehandlungen" zwecks Ausschal
tung der weit verbreiteten Virosen. Von einigen neueren Apfelsorten wurden auf diesem Wege 
vor zwei Jahren gewonnene virusfreie Sortenklone im Freiland okuliert. 

Sonstige Virosen 

In Niedersachsen, Pflanzenschutzamt Hannover, wurden 49 Sorten bzw. Stiimme von Busch
bohnen for das Bundessortenamt auf die Anfiilligkeit bzw. Dberempfindlichkeit gegeniiber 
dem Bohnenmosaik I gepriift. 
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Bakterielle Schaderreger 

In Niedersachsen (Oldenburg) wurden zur Bestimmung bakterieller Schaderreger 379 Iso
lierungen (davon 353 fur die Feuerbrandbestimmung) auf Niihrboden und 270 Bimenteste 
(Feuerbrandbestimmung) durchgefuhrt. 

Pilzliche Schaderreger 

In Niedersachsen, Pflanzenschutzamt Hannover, wurden im Rahmen der Sortenpriifung von 
Gemiiseerbsen im Auftrag des Bundessortenamtes 50 Sorten auf Resistenz gegen Fusarium 
oxysporum f. sp. pisi, Rasse 1, getestet. 
In Oldenburg wurden 1805 Isolierungen auf Nahrboden vorgenommen. 

Halmbruchkrankheit 

In Bayem wurden 420 Untersuchungen bei Winterweizen, Wintergerste und Winterroggen mit 
dem Klewitz-Test zur Prognose 1978 durchgefuhrt. 

Hopfenwelke 

In Bayern wurden aus Praxisbestiinden und Versuchen 5 790 Hopfenproben auf Verticillium
befall untersucht. 

Kartoffelkrebs 

214 Kartoffelzuchtstamme wurden einer Vorpriifung auf Resistenz gegen Rasse 1 unter
zogen. 

In Nordrhein-Westfalen, Amtsbereich Munster, wurden bei der 1978 auf Veranlassung 
der Biologischen Bundesanstalt fur Land- und Forstwirtschaft auf der Versuchsflache in 
SaBmicke, Kreis Olpe/Reg.-Bez. Amsberg, durchgefuhrten Uberpriifung der Resistenz von 
5 Kartoffelsorten gegeniiber der Rasse 6 des Krebserregers 3 Sorten befallen, 2 Sorten blieben 
befallsfrei. 
In Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut in Schamhorst erfolgte eine Dberpriifung 
der Resistenz von 5 Kartoffelsorten gegeniiber der Rasse 6 des Krebserregers. Alie Sorten 
blie ben befallsfrei. 
AuBerdem wurde auf Wunsch des Ministrie van Landbouw en Visserij des Konigreichs der 
Niederlande ein Sortenversuch gegen die Rasse 6 des Krebserregers durchgefuhrt. Von 4 Sorten 
waren 3 befallen und 1 Sorte befallsfrei. 

Schwarzrost 

In Bayern wurden in Amtshilfe fur das Bundessortenamt 153 Winter- und 76 Sommerweizen
sorten auf Resistenz gegen Rasse 21 gepriift. 
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Kartoffelnematoden 

In Bayern wurden 104566 Bodenproben auf Kartoffelnematoden untersucht. 19536 waren 
befallen. - Im Rahmen des GFP-Forschungsprojektes K 23/78 (Erstellung von Zuchteltern 
mit Resistenz gegen die Art des Kartoffelnematoden Globodera pa/Iida <lurch Ziichtung iiber 
Dihaploide) sind im Jahr 1978 4300 Testungen in VierkammergefaBen gegen drei bayerische 
Pa//ida-Herkiinfte vorgenommen worden; dabei konnten 29 Zuchtklone mit erfolgverspre
chenden Resistenzanlagen ermittelt werden. 

In Rheinland-Pfalz wurden for das Bundessortenamt in Zusammenarbeit mit dem Institut 
fiir Nematologie der Biologischen Bundesanstalt in Munster Kartoffelneuziichtungen im 
Topfversuch auf Resistenz gegen Pathotyp Ro 1 des Kartoffelnematoden (Globodera 
rostochiensis) getestet. Der Versuch umfaBte 15 Priifsorten der friihen und spaten Reife
gruppe sowie 2 anfallige und 2 resistente Vergleichssorten. Der Entseuchungseffekt lag 
bei 12 Priifsorten und den 2 resistenten Vergleichssorten zwischen 92 und 99 % und betrug 
bei einer weiteren Sorte 84 % . Als nicht ausreichend resistent erwies sich eine Priifsorte mit 
nur 28 % Populationsriickgang. Eine Sorte reagierte voll anfallig. 
In Nordrhein-Westfalen, Amtsbereich Munster, wurden in Zusammenarbeit mit dem Bundes
sortenamt in Rethmar sowie dem Institut for Nematologie der Biologischen Bundesanstalt in 
Munster 23 Kartoffelneuziichtungen in Topfversuchen auf Resistenz gegen Kartoffelnematoden 
(Rasse Ro 1) gepriift. Davon zeigten 14 Neuziichtungen die geforderte Widerstandsfahigkeit. 

In Niedersachsen, Amtsbereich Hannover, wurden aus den zur Pflanzkartoffelvermehrung vor
gesehenen Flachen 167152 Bodenproben aus 12 108 Schliigen auf Zysten des Kartoffelnemato
den untersucht, davon konnte bei 4402 Schlagen Befall nachgewiesen werden. Des weiteren 
wurden 3 086 Bodenproben aus der Sieberde von Pflanzkartoffeln for Exportzwecke und 944 
Boden aus Flachen, die for den Anbau von Maiblumen for den Export vorgesehen waren, auf 
Kartoffelnematoden untersucht. 
Im Rahmen der freiwilligen Kontrolle von Ackerflachen auf das Vorkommen von Kartoffel
nematoden wurden 5 488 Bodenproben untersucht. -In Oldenburg wurden 6 345 Proben unter
sucht, weitere 2 938 aus Kartoffelimportseridungen. 

In Schleswig-Holstein wurden, um den bedeutenden Export von Baumschulerzeugnissen abzu
sichern, 17966 Bodenproben untersucht. Von Flachen, die dem Pflanzkartoffelbau dienen, 
wurden 7158 Proben untersucht. 

Sonstige Nematoden 

In Bayern wurden untersucht: 5 512 Bodenproben auf Getreidezystenalchen ( 2175 befallen), 
19 826 Bodenproben auf Riibennematoden (5 911 befallen), 20 Bodenproben auf Hopfen
nematoden (20 befallen) und 1886 Bodenproben auf wandemde Wurzelnematoden (1244 
befallen). 

In Baden-Wiirttemberg wurden im Regierungsbezirk Tiibingen Untersuchungen auf Befall mit 
Blatt- und Stengelalchen (Aphelenchoides sp. und Ditylenchus dipsaci) in 6 Erdbeervermeh
rungsbetrieben mit insgesamt 52 Quartieren durchgefohrt. Aufgrund des Alchenbefalls muBten 
ea. 30 % der gemeldeten Quartiere zur Anerkennung zuriickgezogen werden, da sie den Tole
ranzwert von 25 Alchen je 20 g Blattherzen iiberschritten hatten. -Im Regierungsbezirk Karls
ruhe wurden im Rahmen der phytosanitaren Kontrollen der Erdbeervermehrungsbestande 
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insgesamt 27 Proben auf Blatt-und Stengelalchen (Aphelenchoides sp. und Ditylenchus dipsaci) 
untersucht. Es ergaben sich folgende Befallswerte: Vor- bzw. Oberstufenvermehrung (Super
Elite zu Elite) 5 Proben (= 5 Sorten) 2 bis 10 Nematoden je 20 g Blattherzen. Endstufenvermeh
rung 22 untersuchte Proben ( = 12 Sorten), davon 21 Proben ohne Befall und 1 Probe innerhalb 
der zulassigen T oleranz. 
Im Regierungsbezirk Karlsruhe wurden 752 Bodenproben (=752 ha) im Bio-Test au£ Riiben
nematoden untersucht. Hierbei wiesen 45 % der Proben keinen Befall, 4 1  % einen schwachen 
bis mittleren Befall und 14 % der Proben einen hohen Nematodenbefall auf. 

In Hessen wurden auf Erdbeer- und Chrysanthemen-Blattalchen (Aphelenchoides fragariae 
und,.4. rhizemabosi) 123 Proben von Erdbeerpflanzen im Rahmen der Anerkennung von Erd
beervermehrungsbetrieben untersucht. 
Von sonstigen Einsendungen sind zwei Proben auf Meloidogyne- und vier Proben auf 
Ditylenchus-Befall untersucht worden. 
Ein starker bis sehr starker Befall durch Wurzelalchen (Pratylenchus crenatus, P. neglectus, 
u. a.) wurde an Sommer-und Wintergetreide nachgewiesen (insgesamt 848 Bodenproben).
Von Getreidepflanzen wurden 89 Wurzelproben auf Wurzelnematoden untersucht. Nur in
5 Proben konnten keine Wurzeliilchen der Gattung Pratylenchus nachgewiesen werden.
Aus Forstpflanzgarten sind 47 Bodenproben gezogen und auf Nematodenbefall untersucht
warden.

In Rheinland-Pfalz wurden im Rahmen der phytosanitaren Kontrolle von Erdbeervermehrungs
bestanden im Friihjahr 36 Proben aus 8 Betrieben auf Befall mit Blatt- und Stengelalchen 
(Aphelenchoides sp. und Ditylenchus dipsaci) untersucht. Bei 9 Elite-Bestanden wurde die fest
gesetzte Null-Toleranz mit 1 bis 276 Blattalchen iiberschritten. Die wesentlichen -Oberschrei
tungen von 77 bzw. 276 Alchen in 20 g Pflanzenherzen lassen sich nicht ohne weiteres erklaren, 
da die Vermehrer angeblicheineFruhjahrs-bzw. Herbstbehandlungmit Temik  1 0  G ,  2 g/lfd. 
m durchgefiihrt haben wollen. Die iibrigen Bestiinde in diesen zwei Betrieben erwiesen sich als 
praktisch befallsfrei. 

In Nordrhein-Westfalen, Amtsbereich Bonn, erfolgte im Landesteil Nordrhein im Rahmen der 
phytosanitiiren Dberwachung von Erdbeervermehrungsbestanden eine Untersuchung von 
88 Proben auf Befall mit Blatt- und Stengelalchen. 6 Proben zeigten Befall. - Im Amtsbereich 
Munster erfolgte im Rahmen der phytosamtaren -Oberwachung von Erdbeervermehrungs
bestanden eine Untersuchung von 146 Proben auf Befall mit Blatt-und Stengelalchen nach dem 
Spriihtrichterverfahren (Seinhorst). 15 Proben (10,27%) zeigten Befall. Der niedrigste Wert 
lag bei 10, der hochste bei 3 520 Blatt-und Stengelalchen in 20 g Pflanzenherzen. 

In Niedersachsen, Amtsbereich Hannover, wurden zur Ermittlung des Befalls auf Riiben-und 
Getreidenematodenzysten 4 973 Bodenproben untersucht. Als Untersuchungsverfahren kamen 
sowohl die Fenwick-Ausspiilmethode als auch der Biotest zur Anwendung. Im Rahmen des 
Anerkennungsverfahrens wurden aus 85 Erdbeervermehrungsflachen Proben von jeweils 
25 Pflanzen entnommen. Fiir Vorstufen gait 1978 die 0-Toleranz. 41 % der untersuchten 
Schlage erfiillten diese Forderungen. Fur Endstufen war 1978 eine Toleranz von 25 Alchen je 
20 g Blattherzen festgelegt. 89 % der Proben blieben innerhalb dieser Toleranz. 
Ca. 30 ha for den Mohrenanbau vorgesehene Fliichen wurden auf Befall <lurch Meloidogyne 
hap/a gepriift. Die Untersuchungen von 301 Proben erfolgte mit einem Biotestverfahren (Salat
test) im Gewachshaus. Es wurde nur vereinzelt geringer Befall festgestellt. - Im Amtsbereich 
Oldenburg wurden auf Befall mit nicht zystenbildenden Nematoden 118 Bodenproben und 
101 Pflanzenproben untersucht. Im Biotest nach BEHRINGER gelangten in 2 505 Vierkammer
gefaBen die Proben von 511 Flachen auf Getreidenematoden zur Untersuchung. Weitere 59 
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Bodenproben wurden mittels Siebsehlammverfahren ausgespiilt. Auf Riibennematoden wurden 
naeh BEHRINGER ebenfalls in 2 505 Gefalsen die Proben von 501 Flaehen untersueht. 

Forstinsekten 

InBaden-Wiirttemberg, L VA Stegen-Wittental, wurden folgende Untersuehungen durehgefuhrt: 
-Oberwaehung der Nonne  (Lymantria monacha L.) mit Dis par lu r  an 130 Orten in Ober
sehwaben und im Ellwanger Raum. - Probegrabungen naeh Kiefernsehadinsekten in ea. 600
Bestanden in Nordbaden und der Pfalz. -Probegrabungen naeh Kokons der K l e in  en  F ich
tenb la  t twespe  (Pristiphora abietina Christ.) in ea. 20 Bestanden des Dauersehadgebietes
im Oberrheintal und Neekarland. - In keinem Fall erreiehte die Sehadlingsdiehte die kritisehe
Zahl.

Phytosanitare Oberwachung von Zierpflanzenbetrieben 

In Nordrhein-Westfalen (Munster) wurden im Beriehtsjahr in 33 Gartenbauexport- und 
Jungpflanzenbetrieben regelmalsige phytosanitare Kpntrollen je naeh vorhandenen Pflanzen
arten (Chrysanthemen, Orehideen u. a.) in Abstanden vqn 4 bis 8 Woehen durehgefuhrt. 
Wiehtige Quarantanekrankheiten und -sehadlinge wurden nur vereinzelt ermittelt. 

Laboruntersuchungen 

In Hessen wurden zur Diagnoseerstellung im Labor aufgrund von Agarsehalentests 12  77 Unter
suehungen zur Feststellung von Krankheiten an Zierpflanzen und -geholzen durehgefiihrt. 

In Nordrhein-Westfalen wurden im Jahre 1978 im Zentrallaboratorium des Pflanzensehutz
amtes Bonn insgesamt 1 464 (1977 = 1 281) Pflanzen, Pflanzenteile oder eingesandte Proben 
auf Krankheitsbefall untersueht. Die meisten Proben stammten mit 51,6% (1977=53,2%) 
aus dem Zierpflanzenbau und dem Forst (23,5 % bzw. 1977 = 18,8 % ). Obstbau (8,2 % bzw. 
1977 = 6,4 %), Gemiisebau (7,4 % bzw. 1977 = 8,5 %) und Ackerbau (6,8 % bzw. 1977 = 
9,4 %) rangierten an dritter, Vorratssehutz (1,9 % bzw. 1977 = 3 %) und Weinbau (0,8 % bzw. 
1977 = 0,7 %) an letzter Stelle. 
Bei den Krankheitsursachen nahmen Pilze (37,2 % bzw. 1977 = 40,8 %) und abiotisehe 
Ursachen (40,1 % bzw. 1977 = 35,3 %) die Hauptrolle ein, gefolgt von Insekten (8,0% bzw. 
1977=8,3%), Milben (2,7% bzw. 1977=2,3%), Bakterien (2,0% bzw. 1977=3,0%), 
Viren (1,4% bzw. 1977= 1,6%) und Nematoden (0,4% bzw. 1977= 0,5 %). 

Folgende Pilze wurden isoliert (in Klammern Anzahl der Is6Iierungen 1978/1977): 
Cylindrocladium scoparium (20/11), Ceratocystis ulmi (31-), Fusarium arthrosporioides 
(119), Fusarium bulbigenum (11-), Fusarium oxysporum (75i65), Gloeosporium nervisequum 
(231-), Armillaria mellea (10/10), Monilia laxa (141-), Phialophora cinerescens (1/7), 
Phytophthora sp. (65/38), Pythium sp. (116/97), Rhizoctonia sp. (48/75), Spongospora 
subterranea (61-), Synchytrium endobioticum (2/-), Thielaviopsis basicola (18/19), Verti
cillium dahliae (18/10). 

Zur Klarung der Ursaehen n ieh  tp  a ras i  t a re  r P f l  anzenk  r a n k h e i  t en  mulste das 
ehemische Labor des Pflanzensehutzamtes Berlin in 217 Fallen in Ansprueh genommen wer
den. Dabei betrug die Zahl der Einzelanalysen im Berichtsjahr 2 174. Auf den Zierpflanzen-
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bau {Chrysanthemen, Cyclamen, Euphorbia pulcherrima, Gerbera, Pelargonien, Primeln, 
Rosen u. a.) sowie auf den Garten- und Landschaftsbau (Koniferen, Rhododendron, Zierrasen, 
laubabwerfende Geholze) entfiel der groBte Tei! dieser Bodenuntersuchungen. Die vom Labor 
ausgefiihrten Analysen auf Nahrstoffgehalte dienten als Grundlage fiir die Beratung zur Ver
besserung der Kulturfiihrung und zur Vermeidung weiterer Schaden. 
I� Jahre 1977 hatten wir festgestellt, daB bei der Anwendung von Langzeitdiingern Schwierig
keiten wahrend der Kultur und in der Folgekultur aufgetreten waren. Aus diesem Grunde gingen 
wir im Berichtsjahr in 56 Fallen (616 Einzelanalysen) dazu iiber, die Kulturerden vor der Ver
wendung auf Nahrstoffgehalte zu analysieren. Db erd ii n g u n g s s chaden  wahrend der 
Kultur und bei den Folgekulturen konnten dadurch weitgehend verhindert werden. 

Gerate-, Saatreinigungs- und Beizkontrollen 

In Bayern ist die Zahl der freiwillig gepriiften Feldspritzgerate im Jahre 1978 auf 5 614 gegen
iiber 7 321 im Vorjahr zuriickgegangen. Die Beteiligung war aber immer noch erheblich starker 
als im Jahre 1976 mit nur 2 802 Geraten. Griinde fiir den zahlenmaBigen Riickgang diirften die 
zu spate Presse-Information (au£ Grund des Druckerstreiks) und die ·erhohten Priifungskosten 
gewesen sein. Ferner spielt mit Sicherheit eine Rolle, daB in der Regel nur die aufgeschlosseneren 
Geratebesitzer von der Notwendigkeit der Dberpriifung zu iiberzeugen sind und diese ver
standlicherweise nicht alljahrlich die Kontrolle in Anspruch nehmen. Fiir das kommende 
Jahr sollen entsprechende Konsequenzen gezogen werden, ohne den Weg der freiwilligen 
Kontrolle (mit Forderungsmitteln fiir Ringmitglieder) aufzugeben. - Der Anteil der Gerate ohne 
Mangel stieg im Gesamtdurchschnitt von 28 % (1977) auf 34 % an und betrug in einigen 
Landkreisen sogar iiber 80 %. Die Hauptmangel traten wieder bei den Dii�n (38 %) au£. 

In Baden-Wiirttemberg wurden im Regierungsbezirk Tiibingen insgesamt 207 Feldspritzen mit 
der landeseigenen Priifeinrichtung (Dosi-, Quanti- und Manotest) iiberpriift. Die Priifplakette 
wurde beim 1. Priifgang an 84 Gerate = 40 % und nach Instandsetzung an 86 Gerate = 42 % 
vergeben. Beim amtlich anerkannten Kontrollbetrieb der WLZ-Vertriebsgruppe Erbach wurden 
im Jahre 1978 ea. 40 Feldspritzen zur Oberpriifung vorgefiihrt. 
Im Regierungsbezirk Karlsruhe wurden im Rahmen der freiwilligen Feldspritzkontrolle 69 
Pflanzenschutzgerate·der Praxis durch den Pflanzenschutzdienst iiberpriift. Nur 23 % der vor
gestellten Gerate waren ohne Beanstandungen. In der Mangelskala der kontrollierten Gerate 
wiesen Manometer mit 52 % und Diisen mit 41 % den hochsten Anteil an Beanstandungen auf. 

In Nordrhein-Westfalen waren im Dienstbereich des Pflanzenschutzamtes Bonn von den auf 
Reinheit untersuchten 685 Saatgutproben 580 (84,7%) richtig und 105 (15,3 %) fehbhaft 
gereinigt. Von 632 kontrollierten Beizproben waren 531 (84 % ) richtig, 42 ( 6,6 % ) zu stark und 
59 (9 ,4 % ) zu schwach gebeizt. - Im Amtsbereich Munster wurden msgesamt 408 Praxisge
rate durch die Priifungseinrichtungen des IPSAB sowie anerkannte und standig iiberwachte 
Werkstattbetriebe iiberpriift. Nach einer umfangreichen statistischen Erfassung sind im Landes
teil Westfalen-Lippe nunmehr ea. 14 OOO Feldspritzgerate in der Landwirtschaft und im Garten
bau im Einsatz. 

In Niedersachsen (Hannover) lieBen 1978 522 Lohnsaatbetriebe ihre Beizstellen freiwillig durch 
das Pflanzenschutzamt iiberwachen. Die eingesandten Proben ergaben folgendes Resultat: 
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T rockenbeizung Feuchtbeizung Anzahl der Proben 

Richtig gebeizt 563 (70,0%) 16 (64,0%) 579 

unterbeizt '' 112 (14,0%) 9 (36,0%) 121 

iiberbeizt <· 125 (16,8%) 125 

zusammen 800 25 825 

* unterbeizt: weniger als 75 %, uberbeizt: uber 125 % der zugelassenen Aufwandmenge. Im Vergleich 
zum Vorjahr ist ein Anstieg bei den Trockenbeizen um 3 % (unterbeizt) bzw. um 5 % (iiberbeizt) fest
zustellen, wiihrend bei den Feuchtbeizen die Anzahl der unterbeizten Proben sich um 17 % erhohte.
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10. Erfahrungen und Versuche

10.1 Getreide 

10.1.1. Krankheiten 

Das Cercosporella-Infektionsgeschehen m Winterweizen verlief 1978 deutlich anders als 
in den Jahren zuvor. Bei na.Rkalter Witterung im Marz und trocken-kiihler Witterung im 
April konnte sich die Krankheit kaum entfalten. Erst der Mai und Juni brachte ausgepragte 
Spatinfektionen mit negativen Einfliissen auf die Ertragsentwicklung. Mit Hilfe des KLEWITZ
Testes und laufender Wetterbeobachtung war es moglich, den Infektionsverlauf richtig zu 
analysieren und gezielte Bekampfungshinweise im Stadium I/J zu geben. 

(W. P a u l i k , AfLuB Deggendorf) 

Die im 5. Jahr durchgefiihrten Untersuchungen zur Ha  Im b r u c h -Prognose bei Winterweizen, 
Wintergerste und Winterroggen haben sich auch 1978 sehr gut bewahrt. Ende April wurde 
bei insgesamt 99 reprasentativen Testfeldern nach Methode KLEWITZ folgender Durch
schnittsbefall ermittelt: Winterweizen 23 %, Wintergerste 26%, Winterroggen 5 %. Die 
5jahrigen Untersuchungen zur Halbruch-Prognose haben aber auch ergeben, daB die Winter
gerste aufgrund ihrer friiheren Aussaat alljahrlich sehr stark befallen ist, so daB in Oberfranken 
ein erfolgreicher Wintergerstenanbau ohne generelle Halmbruch-Bekampfung derzeit nicht 
mehr moglich ist. (Chr. K r a u s e ,  AfLuB Bayreuth) 

Cercosporella-Infektionen in Winterweizen und Wintergerste sind 1978 entweder sehr friih 
(in den Pflanzenstadien FIG mit dem KLEWITZ-Test zu erkennen) undloder sehr spat (in der 
Niederschlagsperiode vom 1.-20. Mai) gesetzt worden. Die Bekampfung mit BCM -Fungi 
z iden  mu.Rte dementsprechend infektionsbezogen durchgefiihrt werden. Eine feste Bindung 
des Bekampfungstermins an Wachstumsstadien oder Kalenderdaten traf haufig nicht das 
Optimum. Die Bekampfung der gefahrlicheren Friihinfektionen hat naturgemaB den Vorrang 
vor der Abwehr von Spatinfektionen. (LBP Miinchen und AfLuB Rosenheim, Ingolstadt, 

Deggendorf, Regensburg, Ansbach, Wiirzburg und Augsburg) 

Winterweizen war auch 1978 standort- und sortenbedingt friih von M e h l  tau befallen; das 
Versuchsergebnis bestatigt die Erfahrung aus dem Vorjahr, daB die P e rsu lon-Spritzfolge ab 
KIL (gleichzeitig Bay l e  t o n  KIL) wiederum friihe ErtragseinbuBen durch Blattmehltau ver
hindern kann. (K.-H. L a n g g u th ,  AfLuB Ansbach) 

Wahrend der MehltaubefaU bei Weizen 1978 gering blieb, traten Septoria und bei anfalligen 
Sorten auch Gel b ro  s t deutlich hervor. Nach visueller Bonitur erreicht Septoria nur mittlere 
Befallswerte. Aufgrund des spaten Erntetermins konnte die Krankheit aber lange auf das 
Ertragsgeschehen EinfluB nehmen, so daB die teilweise hohen Ertragsausfalle verstandlich 
werden. (W. P a u l i k ,  AfLuB Deggendorf) 

In den Rahmenplanversuchen zur gezielten Bekampfung von BI a t  t m e  h 1 tau und Ahr  en  -
k rankhe i t en  in Winterweizen (9 Versuchsstandorte, 3 Sorten) ergab die Mehltaubekamp
fung im Stadium KIL mit Bay  l e  ton  einen Mehrertrag von 7,4 % gegeniiber Unbehandelt, die 
Bekampfung im Stadium NIO dagegen 5,3 %. Witterungsbedingt schadigte 1978 von den 
Ahrenkrankheiten in erster Linie Septoria. Die alleinige Or tho  D i fo la tan-Anwendung 
im Stadium NIO gegen die Spelzenbraune fuhrte zu einem Mehrertrag von 9,4%, die gleich
zeitige Bekampfung von Mehltau und Septoria 1m Stadium NIO mit Bayleton + Ortho 
Difolatan zu einem Mehrertrag von 10,1 %. (LBP Miinchen und AfLuB, Bayern) 
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Hinweise iiber den zu erwartenden Septoria-Infektionsdruck bei Weizen lassen sich <lurch 
Untersuchung der Halmbasisbliitter im Stadium N/0 nach Auslegen in Feuchtkammer mit UV
Licht ableiten. Im Raum Dachau-Fiirstenfeldbruck bis zum Chiemsee traten unter den Witte
rungsbedingungen 1978 Ertragsschiiden � 4 % auf, wenn der Sporenbesatz auf dem Einzel
blatt den Wert 5 · 105 iiberstieg. Zusatzlich zur Septoria-Bekiimpfung bringt der Einsatz des 
Kontaktfungizids Capta fo l  einen zunachst nicht erklarbaren weiteren Ertragszuwachs. Als 
Ersatz fiir diese relativ aufwendigen Laboruntersuchungen konnen auch aus dem Witterungs
verlauf vor dem Ahrenschieben brauchbare Prognosehinweise abgeleitet werden. - Sommer
weizen wird <lurch gleiche Inokulummenge mehr als Winterweizen geschadigt (ungiinstigere 
Reifebedingungen). Unter natiirlichen Inokulationsbedingungen scheint jedoch die Schadens
hohe bei Sommerweizen geringer als jene bei Winterweizen zu sein (geringere Inokulum
hohe). (A. Ob s t ,  LBP Miinchen und AfLuB Rosenheim, Ingolstadt, 

Deggendorf, Regensburg, Bayreuth, Ansbach, Wiirzburg und Augsburg) 

Langanhaltende feucht-kiihle Witterungsperioden insbesondere im Mai und Juni haben ort
lich in Siidbayern bei Weizen zu einer <lurch Ascochyta sorghi verursachten Blattdiirre gefiihrt. 
Besonders stark waren die Sorten M. Huntsman, Diplomat, Quintus und Famos befallen. -Im 
Herbst wurde an Wintergerste ein Schadfall offe�sichtlich <lurch A. hordei bekannt. 

(A. Ob s t ,  LBP Miinchen) 

Beim Z w ergs t e inbrand  des Winterweizens ergaben mehrjahrige vergleichende Sorten
priifungen, daB von den einheimischen Sorten keine resistent ist. Zwischen den einzelnen 
Sorten bestehen kaum Unterschiede in der Anfalligkeit. Lediglich die Sorten Ferto und Feldkrone 
zeigen gelegentlich, jedoch nicht regelmaBig, schwacheren Befall. Insgesamt wirkt sich der 
Aussaatze1tpunkt wesentlich starker auf den Befallsgrad aus als sortenspezifische Anfalligkeits
unterschiede. (J. R i nt e l e n ,  LBP Miinchen) 

In ersten Versuchen mit den neuen Quecks i lber f r e i en  Be iz m i t t e l n  wurde die gure 
Wirkung der neuen Mittel gegen We izens t e inbrand ,  S t r e i f e n k r a nk h e i t  und F lug
brand der Gerste bestatigt. Hervorgehoben sei auch die langanhaltende Wirkung von 
Bay tan  gegen M e h l  t au  und Ge l  b ros t  an Weizen. -Die Tendenz der neuen Mittel zu Auf
laufverzogerung und sogar Minderung der Keimdichte ist ebenfalls erkennbar; bei fort
geschrittener Vegetation sind diese Unterschiede allerdings meist wieder ausgeglichen. 

(LBP Miinchen und AfLuB Rosenheim, 
Ingolstadt, Regensburg und Wiirzburg) 

Durch sehr starken Typhula-Befall der Wintergerste muBten auch 1978 wieder erhebliche Er
tragsverluste hingenommen werden. In Versuchen wurde ein durchschnittlicher Minderertrag 
von 16% beobachtet. In dreijahrig durchgefiihrten Beiz- und Spritzversuchen zur vorbeugen
den Typhula- und Mehl taubekampfung wurde nur mit Tr i a d i mefon- (Wirkungs
grad 85 %) und Tr i ad imenol - (Wirkungsgrad 79 %) haltigen Beizpraparaten ein befriedi
gender Bekampfungserfolg erzielt. Dagegen waren Herbstspritzungen in Nachauflauf der 
Wintergerste ungeniigend wirksam. Die ermittelten Wirkungsgrade lagen bei 5 6 % bzw. 
63 % (Ba y l e t o n  0;5 kg/ha bzw. 1,0 kg/ha). (Chr. K r a u s e, AfLuB Bayreuth} 

Die Typhula-Fiiule war in den meisten Wintergerstenbestanden zu finden; besonders hoch war 
der Befall und die Schadigung direkt auf Vorfrucht Wintergerste. -Vereinzelt wurden Vergil
bungen, bedingt <lurch Typhula, Niisse bzw. schlechte Bodenstruktur, als BYDV ange
sprochen -£est steht, daB man auch im Friihjahr 1978 im Befallsgebiet des Vorjahres typische 
Einzelpflanzen mit B Y D  V -Infektion finden kqnnte; betroffen waren jedoch nur Einzelpflanzen, 
die Bestande litten keinen Schaden (die Herbstwitterung 1977 lieB auch keine hohe Infektions
wahrscheinlichkeit <lurch die Blattlause erwarten). (K.-W. L a ngguth,  AfLuB Ansbach) 
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Die im Dienstbezirk des AfLuT Passau/Rotthalmiinster durchgefiihrten dreijahrigen Erhe
bungen iiber das Vorkommen des barley yellow dwarf-Virus ergaben einen jahrgangsweise 
und regional wohl unterschiedlichen, insgesamt aber sehr hohen Prozentsatz infizierter 
Bestande (ea. 90%). Der hohe Viruspegel bedeutet eine permanente latente Cefahr fiir den 
Getreideanbau, zumindest in diesem Gebiet. - Neben einer Reihe morphologischer und 
physiologischer Aberrationen scheint beim Hafer insbesondere die Zahl der Korner pro Halm 
infizierter Pflanzen im Untersuchungsgebiet um ea. 25 % (Zwischenergebnis) reduziert zu sein. 

(H. H e c h t ,  LBP Freising-Miinchen) 

Zur Klarung der Frage, wann und wie oft der Mehl  t au  an der Wintergerste bekampft wer
den mug, wurden 5 Versuche verteilt iiber den ganzen Regierungsbezirk angelegt. In diesen 
Versuchen wurde das Mittel B ayle ton  jeweils im Herbst, im Friihjahr und im Herbst und 
Friihjahr ausgebracht. Nur in einem dieser fiinf Versuche erbrachten Behandlungen mit 
Bayleton statistisch gesicherte Mehrertrage; bei den iibrigen vier Versuchen wurden keine oder 
nur statistisch nicht gesicherte Mehrertrage erzielt. (5, Baden-Wiirttemberg) 

Im Getreidebau finden neben der Unkrautbekampfung vor alien Dingen die Pilzkrankheiten 
ein besonderes Interesse. Wahrend hinsichtlich des Bekampfungstermines z. B. der Ha lm -
b ru  eh  k ran  k h  e i t  in Winterweizen und Winterroggen im H/]-Stadium, wie auch im Hinblick 
auf die Wirtschaftlichkeit der Magnahme unter einem bestimmten Befallsdruck, keine Zweifel 
mehr in der Praxis bestehen, gibt es aber in der Beratung wie auch unter den Landwirten noch 
immer Unsicherheiten beziiglich der Entscheidung, unter welchen Voraussetzungen bzw. unter 
welchem Vorbefall eine Bekampfung unbedingt durchgefiihrt werden sollte. 
Die Gemeinschaftsversuche des Pflanzenschutzdienstes und der Dezernatsgruppe Ackerbau/ 
Versuchswesen innerhalb des Hessischen Landesamtes fiir Ernahrung, Landwirtschaft und 
Landentwicklung mit 11 Winterweizensorten auf 8 Standorten lieferten bei den Behandlungen 
mit B ayle ton  im LIM-Stadium, mit Derosa! im H/J-Stadium sowie auch bei der kombi
nierten Behandlung zu den obigen Terminen aussagekraftige und wirtschaftlich fundierte 
Ergebnisse. 
Die Diingung basierte auf 180 kg N/ha in drei Gaben, wobei 60 kg N zur Bliite gegeben wur
den. Eine CCC-Behandlung ist bei der hohen Diingergabe in einem solchen Intensivanbau als 
selbstverstandlich einzuschliegen. 
Die einfachen Behandlungen (Bay l e  ton  bzw. Derosa!) erreichten einen Mehrertrag von 
3,6 dt/ha= 106 relativ gegeniiber dem unbehandelten Durchschnitt (58,4 dt/ha = 100). 
Die Mehrertrage in der Variante mit beiden Behandlungen betrugen im Durchschnitt der Sorte 
und Standorte 6,5 dt/ha (= 111 relativ). Die Sorte Disponent, die sowohl auf die Einzelbehand
lungen wie auch auf die kombinierte Behandlung sehr gut reagierte, kam auf dem Standort 
Friedberg (Wetterau) mit 99 dt/ha der ,,Traummarke" von 100 dt/ha augerordentlich nahe. 
Die entsprechenden Landessortenversuche in Winterroggen mit zwei Sorten (Kustro und 
Carokurz) auf sechs Standorten brachten bei der Variante CCC+ 0,3 kg/ha Derosa! •im 
H/J-Stadium (bei 35 cm Wuchshohe) auf der Basis von 53,7 dt/ha (= 100) einen Mehrertrag 
von 3,7 dt/ha (= 107). 
Niedrig im Ertrag, aber <loch noch iiber 100 relativ, fielen wieder die warmeren Standorte aus, 
die erfahrungsgemag nicht so stark <lurch Ha lmbruch  befallen sind, dafiir aber haufig mehr 
Fusariumbefall aufweisen. 
Die Bekampfung von B la t tmehl tau  und parasitarem H a l m b r u c h  bei 10 Wintergerste
Sorten auf 7 Standorten zeigte eine kaum mit dem Winterweizenversuch vergleichbar gute 
Ertragsverbesserung. 
Auf der Grundlage von 5 8 dt/ha ( = 100) als Sortendurchschnitt in der Variante ,,Unbehandelt" 
ergaben die Behandlungen mit 0,5 kg/ha Bay I e ton  zum J/L-Stadium im Durchschnitt 
59,7 dt/ha (= 103), mit0,3 kg/ha Derosa! im H/J-Stadium 59,8 dt/ha = 103. Die kombinierte 
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Behandlung aus beiden Vananten kam auf 61 dt/ha (= 105). Die beste Wirkung durch die 
Behandlung zeigte sich bei der Sorte Kiruna mit 66 dt/ha als Durchschnitt aller Standorte. 
Bewertet man die Bekampfung der Ha lmbruchkran k h e i t  in den drei Wintergetreide
arten, kann man feststellen, daS die Ertragsverbesserungen aufgrund der allgemeinen maSi
gen Befallslage nicht sonderlich hoch ausfielen und in den Versuchen nur in wenigen Fallen 
,,sehr gut" gesichert werden konnten. 
Bei der Entscheidung fiir oder gegen eine Halmbruchbekampfung muS nach wie vor die Intensi
tat des Getreidebaues (Vorfrucht, Sorte, Saatzeit, Bestandsdichte, Diingung und Witterung) 
Beachtung finden. Die Untersuchungen im Bestand auf Halmbruchbefall ki:innen dann eine 
weitere Entscheidungshilfe sein. 
Die Bekampfung des B l at t - und Ah renmeh l taus  an den drei Winterweizensorten 
Kormoran, Benno und Vuka auf sechs Standorten mit den Varianten ,,Unbehandelt", 0,5 kg/ha 
Bay  l e  ton  (L/M-Stadium), 2,5 kg/ha Ti! t (P/Q-Stadium) und 0,5 kg/haBayleton + 2,5 kg/ha 
Tilt ergaben im Ertrag auf der Basis eines Versuchsdurchschnittes ,,Unbehandelt" = 100, 
bei Bayleton = 105, bei Tilt= 106 und in der letztgenannten Kombinationsvariante = 109 
relativ. Wahrend die Sorte Vuka bei der Ahrenbehandlung im Durchschnitt au£ 75,1 dt/ha kam 
und damit 4 dt/ha Mehrertrag erzielte, ergab sich bei der So rte Kormoran eine Ertragssteigerung 
von 64,2 auf 69,4 dt/ha und bei der Sorte Benno von 60,9 auf 69,2 dt/ha. (PSD Hessen) 

Pa ra s i t a r e  Halm b a s i se rkrankun gen  in getreidereichen Fruchtfolgen. - Die im Jahr 
1966 aufgenommenen Untersuchungen auf 8 Flachen mit getreidereichen Fruchtfolgen (Win
terweizen 80-100 % ) in Rheinhessen wurden fortgefiihrt. Wie bereits in den vorangegangenen 

Jahren bestand auch 1978 eine relativ gute Beziehung zwischen den witterungsbedingten 
Sporulations-/Infektionsbedingungen (Sih) in den Monaten Januar - Marz und dem Ei:kran
kungsgrad gemessen in der Milchreife (Stadium S). So konnte aus einer Sih von 110 (Mittel 
der letzten 10 Jahre 197) bereits Anfang April auf eine leichte bis mittlere Epidemie geschlos
sen werden. Diese Voraussage bestatigte sich bei der AbschluSbonitur (Stadium S). 
Einzelne Abweichungen weisen auf die Notwendigkeit hin, die iibergebietliche Prognose 
durch lokale Untersuchungen zu prazisieren. Es bestatigten sich ferner die langjahrigen Be
obachtungen, daS die Hi:ihe des Befalls nahezu unabhangig von der Fruchtfolgegestaltung ist. 
Eine Abhangigkeit vom Kulturverfahren wurde bisher nur beziiglich der Saatzeit gefunden. 
Friih gesate Bestande (Oktober), die also auch friih auflaufen, sind am langsten den Winter
und Friihjahrsinfektionen ausgesetzt und weisen den hi:ichsten Befallsgrad auf. 

(K. Ha n u S  u.A. Oesau ,  Rheinland-Pfalz) 

Untersuchungen zur Treffsicherheit der Entscheidung zur Bekampfung von Cercosporella 
herpotrichoides. - In Fortfiihrung von Arbeiten iiber die Mi:iglichkeiten der i:irtlichen Prognose 
paras i t a re r  Hal m b a s i se rkrankun gen  wurden 81 Wintergetreidebestande in ver
schiedenen Anbaugebieten von Rheinland-Pfalz auf den Befall untersucht. Als Kriterium fiir die 
Bonitierungstermine diente einerseits der fiir eine Bekampfung giinstigste Zeitpunkt (G-J), 
andererseits das Stadium der Milchreife (S), um dadurch sowohl Bekampfungsentscheidung 
als auch Befallsverlauf iiberpriifen zu ki:innen. 
Als Befallsschwelle fiir eine Fungizidapplikation werden bislang 25 % befallene Pflanzen im 
Stadium G angesehen. Dieser Wert fiihrt erfahrungsgemaS bei normalem Witterungsverlauf 
zu einem Endbefall, der im Stadium S iiber dem Befallswert 60 liegt. Im Jahr 1978 bewahrte sich 
dieses Modell besser als in vorangegangenen Jahren. So fielen bei Weizen 93 % der Werte 
in diesen Rahmen, bei Roggen 83 % und bei Gerste 5 0 % . Zur Kontrolle der Kennwerte 
laufen die Untersuchungen 1979 weiter. 

(K. Ha nuS ,  A. Oesau ,  W. Bauermann ,  Rheinland-Pfalz) 
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Felduntersuchungen zur gezielten Bekampfung von Cercosporel{a lferpotrichoides Fron. an 
Winterweizen 1978. - In einer im Jahre 1976 gestarteten Serie soil der Einflug der Saatzeit, der 
Infektionszeit (kiinstlich) und der Bekampfungszeit auf den Befall des Winterweizens von 
C. herpotrichoides iiberpriift werden.
Bei giinstigen witterungsbedingten Infektionsbedingungen wurde friih gesater Weizen (An
fang Oktober) am heftigsten befallen. Mit Verlegung der Saatzeit auf spatere Termine blieben
die Pflanzen frei von C. herpotrichoides. Der Zeitpunkt der lnfektion schlug sich deutlich im
Befallsgrad nieder; an jedem Saattermin verursachte die friiheste Infektion den starksten
Krankheitsgrad. Die Bekampfung von C. herpotrichoides mit D e r osa  1 ( Carbendazim,
0,3 kg/ha) vermochte bei friiher Saat den Befall im Mittel um 32 Befallswerte zu vermindem,
wobei der spate Bekampfungstermin (I bzw. J) in der Tendenz giinstiger gegeniiber dem friihen
Termin (FIG bzw. G) war.
Die Versuche bestatigten friihere Ergebnisse, wonach im Untersuchungsgebiet bereits im
Herbst und Winter heftige Infektionen stattfinden konnen. Von diesen werden friih und mittel
friih auflaufende Bestande besonders beeintrachtigt.

(K. Han  u g u. A. 0 e s au ,  Rheinland-Pfalz) 

Anfalligkeit von Roggensorten gegeniiber par  as  i t  a r e  m Ha Im b r u  c h und Erfolg einer 
Bekampfung. - Die Roggensorten Kustra, Carokurz und Halo wurden annahemd gleICh stark 
von parasitarem Halmbruch befallen. Bei Befallswerten von 60 bis iiber 90 wurden appliziert: 
Cycoce l  (Chlormequat·+ Cholinchlorid, 2,51/ha im Stadium H), D erosa l  (Carbendazim, 
0,3 kg/ha im Stadium H-J) und beide Praparate in Tankmischung zum letztgenannten Stadium, 
wobei die C y co  c e 1 -Aufwandmenge auf 1,5 I/ha reduziert word en war. Schon die Anwendung 
des Halmfestigers erbrachte gegeniiber Kontrolle signifikant«:_: Mehrertrage. In deutlich hoherem 
Umfang wurde gleiches <lurch Applikation des Fungizides erreicht. Die Wirkung der Doppel
behandlung addierte sich offensichdich, so <lag Mehrertrage von 15 % erzielt werden 
konnten. 
Die Befallsreduktion um durchschnittlich 30 Befallspunkte hatte bei einem Ertragsniveau von 
57,6 dt in der Kontrolle und einer Ertragssteigerung um durchschnittlich 8 dt sowohl einen 
sehr guten fungiziden als auch wirtschaftlichen Erfolg. 

(R. Miil l ver s tedt  u. H. W. Liike ,  Rheinland-Pfalz) 

Me h 1 tau an Sommergerste. - Zwei ;\ 1 eh It au  versuc):ie zu Sommergerste zeigten sehr 
geringen Befall. In einem dieser Versuche, einem Sortenbehandlungsversuch (durchschnittlicher 
Me hl tau-Boniturwert in Kontrolle 1,4), wurde infolge einer B ayle ton spritzung (Triadi
mefon, 0,5 kg/ha) im Stadium L-M ein gesicherter Mehrertrag bei den Sorten Aura und 
Canova erzielt. Vergleicht man die Ertrage mit dem Durchschnitt von drei gleichartigen 
Versuchen, so zeigt sich, da!s diese beiden Sorten die hochsten Ertragsdifferenzen zwischen 
Kontrolle und B ayle ton-Behandlung hatten. (H. R o e d ig e r ,  Rheinland-Pfalz) 

Meh l t au anfalligkeit von Sommergersten-Sorten und Reaktion auf eine Bekampfung. - Bei 
den Sommergersten-Sorten Trump£, Canova, Carina, Aura, Villa, Plenum und lrania nahm in 
der Reihenfolge der Nennung der Me h l  tau  ab von der Boniturnote 4,8 bis 3,3. Die Sorte 
Europa blieb mehltaufrei. Durch eine Bekampfung dieser Blattkrankheit mit Bayle ton  
(T riadimefon, 5 00  g/ha, Applikation im Stadium F-J) wurde der Me h I t  au  auf Bonitur
werte um bzw. unter 2 reduziert. Die Ertragszunahmen entsprachen dem Umfang der Krank
heitsreduktion. Bei Trump£ und Canova wurden Mehrertrage von 11 bzw. 16% und bei den 
anderen befallenen Sorten mit Ausnahme von Irania von 6-9 % erzielt. 
Bei den Hektarertragen der einzelnen Sorten zwischen 64,8 und 84,4 dt waren die Ertrags
zunahmen nicht nur signifikant, sie deckten in jedem Fall die Aufwendungen mehr als reichlich. 
Den hochsten Ertrag jedoch brachte die mehltaufreie Sorte Europa, die aus dem genannten 
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Sortiment in 2facher Hinsicht zu bevorzugen ware: keine Mehltaubekampfung und hochste 
Ertragsleistung. (R. Mii l lver s tedt  u. H. W. Lii k e, Rheinland-Pfalz) 

Bekampfung des Mehl  ta  us  an Winterweizen mit B aytan  F und B ayle ton-Spr i t z
pu lver  zu verschiedenen Terminen. - Der Mehl  tau  trat sowohl am Blatt (Boniturnote 
2.8) als auch an der Ahre (Boniturnote 1,3, Schema 1-9) aufserst gering auf. 
Alie Einzelbehandlungen mit B ay le ton-Spr it zpu lver  (Triadimefon, 0,5 kg/ha, alter
nativ zu den Stadien E, H/1, LIM und P), die Behandlungsfolge - Baytan F (Triadimenol + 
Fuberidazol, 150 g/dt) + Bayle ton  zu den verschiedenen Applikationsterminen - und die 
alleinige Beizung hielten den Weizen nahezu mehltaufrei. 
Die teilweise signifikanten Mehrertrage konnen aufgrund des geringen Mehltaubefalls nicht 
erklart werden. (M. G i e h  1, Rheinland-Pfalz) 

Anfalligkeit van Winterweizen-Sorten gegeniiber dem Meh l  tau  und Erfolg einer Bekamp
fung. - Bei den Sorten Caribo und Cariplus erreichte der Meh l  tau  in einer Versuchsserie 
Boniturnoten von 6,2 bzw. 6,3, bei den Sorten Benno, Kormoran und Disponent Werte zwi
schen 5,1 und 4,7, bei Vuka und Carisuper Werte van 3,9 bzw. 3,2. Eine Bekampfung mit 
B ay I e t  o n  (T riadimefon, 0,5 kg/ha, Applikation in L -M) reduzierte den Mehl tau bei den stark 
befallenen Sorten um durchschnittlich 2,5 Wertzahlen und bei den schwacher befallenen Sorten 
um 1,5 bis 2 Wertzahlen. Die erzielten Mehrertrage korrespondieren nur zum Tei! mit dem 
Befallsriickgang. Sie erreichten nach hohe.n Bekampfungserfolgen 9 bis 13 % mit Ausnahme der 
Sorte Cariplus, bei der nur 5 % Mehrertrag erzielt wurde, wahrend Vuka nach relativ geringem 
Befall einen um 8 % hoheren Ertrag brachte. 
In einer weiteren Versuchsserie, in welcher der Mehl.tau an den gleichen Sorten relativ 
schwach auftrat und bei Vuka z. B. nur die Boniturnote 2 erreichte, stieg der Ertrag nach 
Applikation van Bayleton trotzdem um 12 % an. Bei starker befallenen Sorten, z. B. Caribo, 
wurden nach Fungizidapplikation jedoch nur Ertragssteigerungen um 5 % erzielt. 
Die Vermutung, dais hier Wechselwirkungen zwischen Arten bzw. Sorten und Fungizid auf
treten, bediirfen zu ihrer Bestatigung der Nachpriifung. 

(R. Mii l l ve r s t ed t  u. H. P i e t s c h ,  Rheinland-Pfalz) 

Untersuchungen zu Vorkommen und Haufigkeit einiger samenpathogener Pilze an Weizen.-Es 
wird allgemein angenommen, da� fiir den Befall van samenpathogenen Pilzen der Standort und 
die Witterung zur Zeit der Abreife von ausschlaggebender Bedeutung sind. Dies konnte <lurch 
fiinfjahrige Untersuchungen (1974-1978) van Samenproben aus den Landessortenversuchen 
bestatigt werden. 
Im Jahre 197 4 wies van vier Standorten nur einer einen nennenswerten Pilz befall auf. Im darauf
folgenden Jahr 1975 war auf allen Flachen der Besatz an samenbiirtigen Pilzen sehr niedrig 
und im Trockenjahr 1976 praktisch Null. Erst 1977 war wieder auf einem Standort ein starkes 
Vorkommen <lurch Septoria nodorum zu verzeichnen. Durch die feuchte Witterung des Jahres 
1978 wurde auf allen vier iiber das Land verteilten Versuchsparzellen ein hoher Befall regi
striert. In fiinf Untersuchungsjahren wurden im Durchschnitt 10 % Fusarium spec. und 3 % 
Septoria nodorum nachgewiesen. Im Jahr 1978, dem Jahr mit dem hochsten allgemeinen 
Befall, waren 38 % aller untersuchten Korner <lurch Fusarium spec. und 5 % <lurch S. nodorum 
infiziert. Den hochsten Septoria-Besatz mit jeweils 55 % wiesen im Jahre 1974 die Sorten 
Kranich und Topfit auf. Das starkste Auftrecen van Fusarium spec. wurde im Jahre 1978 bei 
der Sorte Cariplus (72 % ) festgestellt. 
Von 1974 bis 1978 wurden van 987 Kornern Isolierungen vorgenommen. Davon wurden 
508 als Fusarium spec., 192 als Septoria nodorum, 103 als Alternaria spec. und 11 als 
Helminthosporium spec. bestimmt. Die Wertigkeit der restlichen 83 Isolate ist unsicher. 
Folgende Gattungen kamen vor: Acremoniella, Aureobasidium, Cephalosporium, Botrytis, 
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Epicoccum und Stemphylium. Alie Fusarien wurden zur Artbestimmung weiterkultiviert. 
Dabei stellte sich heraus, daG 84 % der Kulturen Fusarium nivale, 9 % F. culmorum und 3 % 
F. avenaceum angehorten. Arten wie F. graminearum, F. oxysporum, F. poae, F. reticulatum
und F. tricinctum machten zusammen nur 4 % aus, so daG nach diesen Untersuchungen an
Winterweizensaatgut F. nivale die groGte Bedeutung zukommt.
Im Berichtsjahr wurden gleichzeitig auch von den in Rheinhessen und der Pfalz versuchsweise
angebauten Durum-Weizensorten Kornproben (n = 229) auf das Vorhandensein von Patho
genen untersucht. Diese Untersuchung ergab ein anderes Pilzspektrum als beim Aestivum
Weizen, und zwar 33 % Alternaria spec., 22 % Fusarium culmorum und 10 % Helmintho
sporium spec. Fusarium nivale kam nicht vor. Es sche_int, als ob Dururn-Weizen bei uns von
den gleichen samenpathogenen Erregern heimgesucht wird wie in seinen klassischen Anbau
gebieten. (H.-G. P r i l lw i t z  u. W. B a u e r m a n n ,  Rheinland-Pfalz)

Untersuchung von Winterweizen°Erntegut auf den Besatz samenbiirtiger Septoria nodorum 
und Fusarium spec. 1978. - Bei niederschlagsreicher Fri.ihsommerwitterung kommt es in allen 
Naturraumen des Landes Rheinland-Pfalz zu einem epidemischen Auftreten von Ahrenkrank
heiten. 
Bereits seit 1969 laufende Untersuchungen zeigen, daG das Erntegut in stark wechselndem 
AusmaG von Ahrenparasiten besiedelt wird. Im Jahre 1978 wurde Septoria nodorum zwar 
<lurch die feuchte Witterung zunachst gefordert, unter der Norm liegende Niederschlags
mengen zur Zeit der Reife des Getreides verhinderten dann aber offensichtlich ein Ubergreifen 
der Krankheit von den Spelzen auf die Korner:Diese blieben weitgehend gesund. Von 7 i.iber
pri.iften Sorten an 7 Standorten wiesen nur Benno und Kormoran schwachen Besatz der Korner 
auf (4 bzw. 9 %). Einen anderen Verlauf nahm dagegen die Epidemie von Fusarium spec. (vor
wiegend F. nivale). Hier erkrankte bis zur Ernte ein erheblicher Anteil der Korner, wobei 
geringe Sortenunterschiede angedeutet waren. Unter dem Sortimentsrnittel (47%) lagen Cari
super (31 %) und Vuka (41 %), diesen Wert erreichten bzw. i.iberschritten Caribo (47%), 
Kormoran (47%), Cariplus (50%), Disponent (51 %) und Benno (61 %). 

(K. Ha n u G  u. A. Oe sau,  Rheinland-Pfalz) 

Wirkung von Beizmitteln auf Septoria nodorum und Fusarium culmorum an Weizensaatgut. -
In Fortfi.ihrung bereits seit 1973 laufender Untersuchungen i.iber die Bekampfung samenbi.irtiger 
Septoria und Fusarium wurden auch in der Vegetationsperiode 1977/78 zwei Freiland
versuche angelegt. Der Feldaufgang veranderte sich gegeni.iber der ungebeizten Kontrolle nur 
geringfi.igig. Er blieb bei ersterem Erreger auf dem Wert der Kontrolle, bei letzterem erhohte er 
sich lediglich um 4 %. Dieser Unterschied war bei der Auszahlung der Bestandesdichte nicht 
mehr erfaGbar. Auch die Differenzen zwischen den Versuchsgliedern blieben statistisch nicht 
signifikant. Obwohl der Besatz des Versuchssaatgutes von samenbi.irtigen Krankheiten rech� 
erheblich war, erkrankte das Erntegut nicht. Bei den an Kornern festgestellten Fusarium-Arten 
handelte es sich vor allem um F. nivale. Die Versuche bestatigten somit friiher publizierte Ergeb
nisse, daG die verfi.igbaren Fungizide (wichtigste Vertreter Quecksilberhaltiger und Queck
silberfreier Beizmittel) im Freiland keinen Effekt gegen die angesprochenen Krankheitserreger 
haben (HanuG,  K., Oesau,  A., Eh le ,  H. und Re inhard ,  H.) (1978): Wirkung von 
Beizmitteln auf Septoria nodorum Berk. und Fusarium culmorum (W. G. Smith) Sacc. an 
Weizensaatgut. - Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 30, 83-86, Braunschweig). 
Die Versuchsreihe wird 1979 mit unterschiedlichen Saatstarken fortgesetzt. 

(K. Ha n u G  u. A. Oesau, Rheinland-Pfalz) 

Pri.ifung neuer Mittel zur Bekampfung der Spe l zenbraune  an Winterweizen. - Im Ver
gleich zu Ortho  Di fo la tan  (Captafol, 2 kg/ha) wurden gepri.ift: An i l az in ,  Ch lor 
t h a l on i l ,  Mancoze  b + Benz imidazo l  und 7 verschiedene Kombinationen rnit Capta
fo l  (Anwendung im Stadium 0). 
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Aufser An i 1 a z in  ( + 6 % Ertrag) erhohten alle iibrigen Fungizide den Ertrag signifikant um 
9-13 %. Die Ertragsverbesserung kam durch ein ebenfalls deutlich erhohtes Tausendkorn
gewicht zustande.
Der Krankheitsgrad der Ahre wurde durch die Behandlungen von Wertzahl 5,0 (= Kontrolle,
Schema 1-9) auf Wertzahlen von 2,5-4,0 vermindert. Die Reduzierung des Krankheitsgrades
durch die Fungizide um 5-11 % ist zwar gering, aber auch 1977 wurde bei vergleichbarer
Ertragssteigerung (im Durchschnitt 86 % ) der Befall nur geringfiigig gesenkt.
Die hochstenErtrage bewirkten: Ca ptafo l  + Car bendaz im + Pyr azophos ,  Captafo l
+ Triad imefon und Captafo l  + Dita l imphos.

Im Jahr 1978 konnten mit der Ahrenbehandlung deutlich bessere Ertragsergebnisse erzielt
werden als mit der Bekampfung des Halmbruchs. (M. G i e h l ,  Rheinland-Pfalz)

Rhynchosporium secalis an Winter- und Sommergerste. - In einem Wintergersten-Versuch 
(Dura) wurde allein durch die Beizung mit B ayt an-Unive r sa l  (Dimetbenzazol + Tria
dimenol + Fuberidazol, 150 g/dt) der Befall von Rhynchosporium secalis gegeniiber der 
Kontrolle (Wertzahl 5,2) weitgehend vereitelt (2,9). Der gleiche Effekt wurde durch eine 
Spritzung mit Bay 1 e t  o n  (T riadimefon, 0,5 kg/ha) im Stadium D erzielt. Das beste Ergebnis 
wurde erreicht, wenn mit B aytan-Unive r sa l  gebeizt und im Stadium H-I B ayieton 
gespritzt wurde. Die Verminderung des Befalls bewirkte keine gesicherte Ertragssteigerungen. 
Als besonders anfallig zeigten sich 1978 die Wintergersten-Sorten Vogelsanger Gold, 
Kiruna, Birgit. 
Auch bei Sommergerste liefs sich durch eine Beizung mit B ayt an  -Uni ve r sa  1 det 
Rhynchosporium-Befall weitgehend abwehren. Zudem wurde der M e  h 1 tau  -Befall bei mittel
starkem Infektionsdruck deutlich gehemmt, was insgesamt zu einem leichten Mehrertrag 
fiihrte. (H. R o e d i g e r ,  Rheinland-Pfalz) 

Untersuchungen iiber die Verbreitung von Getreide-Virosen. - Zur Erfassung der Verbrei
tung des Gelbverzwergungs-Virus der Gerste (BYDV) und einer seit mehreren Jahren in der 
Bundesrepublik Deutschland beobachteten Vergilbungskrankheit der Wintergerste (serolo
gisch mit dem barley yellow mosaic virus verwandt) wurden in den Amtsbezirken Koblenz 
(18.5.), Mainz (23.5.) und Neustadt (12.5.) Besichtigungen von Getreideschlagen vorge
nommen. Nach der Bonitur auf sichtbaren Virusbefall wurden entsprechende Getreideproben 
zur Analyse an das Institut fiir Viruskrankheiten, BBA Braunschweig, eingeschickt. 
Samtliche 9 Proben (Wintergerste: 8, Sommergerste: 1) aus dem Koblenzer Raum waren frei 
von den genannten Viren. 
In Rheinhessen konnte das BYDV nur an Wintergerste in 2 von 9 Proben nachgewiesen wer
den, wahrend in den iibrigen Herkiinften weder das BYDV noch das o. a. Virus nachweisbar 
waren. 
Im Amtsbezirk Neustadt trat das BYDV in 4 Wintergerstenschlagen au£. Die iibrigen 5 unter
suchten Schlage von Wintergerste und Winterweizen zeigten keinen Virusbefall. Ebenso war 
eine Probe von Winterweizen aus dem Amtsbezirk Trier frei von den genannten Viren. 
Nach den diesjahrigen Erhebungen scheint das BYDV bisher nur sporadisch in Rheinland-Pfalz 
aufzutreten. Die in Niedersachsen und Westfalen verbreitete Vergilbungskrankheit der Win
tergerste wurde bisher nicht in Rheinland-Pfalz beobachtet. 

(Gudrun H a m d o r f ,  Rheinland-Pfalz) 
(W. H u t h ,  BBA Braunschweig) 

In der Frage der Gesunderhaltung der Wintergerste vor pilzlichen Krankheitserregern im 
Herbst durch Fungizidbehandlungen wurde in einer aus acht Versuchen bestehenden Reihe 
vorgegangen. Versuchssorte war in allen Versuchen Vogelsanger Gold, die Saatzeit lag zwi
ichen dem 28. September und dem 7. Oktober 1977, und die Saatmenge betrug zwischen 
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98 kg und 113 kg je ha. In zwei der in jedem Versuch befindlichen Parzellen wurde Bay  I e t  o n  
mit 0,5 kg/ha im Herbst zum Dreiblattstadium der Gerste eingesetzt. In diesen Teilstiicken 
waren die deutlichsten Ertragsverbesserungen zu beobachten. Sie lagen im Durchschnitt 
der Versuche 10 % iiber dem in den unbehandelten Parzellen gemessenen Durchschnitts
ertrag von 66,65 dt je ha. Diese Mehrertrage sind nach unseren Erfahrungen nicht oder 
zumindest nicht allein auf die Me h It au -Bekampfung zuriickzufiihren. Ergebnisse vergangener 
Jahre brachten namlich bei spezieller Mehltau-Bekampfung im Herbst keine gesicherten Mehr-· 
ertrage. Hier sind demnach iiber den Mehltau hinaus noch andere Krankheitserreger bekampft 
worden. Nach diesen einjahrigen Ergebnissen brachten zusatzliche Behandlungen gegen 
Fufskrankheiten keine weiteren Ertragsverbesserungen mehr. Das darf jedoch nicht zu der An
nahme fiihren, eine zusatzliche Bekampfung der Fufskrankheiten sei wenig sinnvoll. Die posi
tiven Ergebnisse der genannten Versuche, erzielt <lurch Fungizid-Einsatz im Herbst, wurden 
bestatigt <lurch eine weitere Versuchsreihe, die speziell zur Bekampfung der Typhula
F a u l e  in Wintergerste angelegt wurde. Auch hier zeigte sich, dais der Einsatz von Fungi
ziden im Herbst entweder als Saatgutbehandlung mit einem Praparat der Firma Bayer sowie mit 
einem Praparat der Firma Elanco oder aber als Spritzung mit Bayleton im Nachauflaufverfahren 
beachtliche Mehrertrage brachte. (E. Gr  i go,  Bonn) 

Ab Marz wurden in Wintergersrenfeldern grofse runde, gelbe Flecken festgestellt. Schaden 
<lurch pilzliche Erreger konnten an den Pflanzen nicht nachgewiesen werden, auch Unter
suchungen auf Nahrstoffmangel und Nematodenbefall verliefen negativ. Von der Biologischen 
Bundesanstalt, lnstitur for Viruskrankheiten der Pflanzen, wurde serologisch und elektronen
optisch Befall mit dem Gelbmosaik der Wintergerste nachgewiesen. Infizierte Pflanzen haben 
schmalere Blattspreiten, die Blatter weisen mosaikahnliche Scheckung auf, aufserdem ist die 
Wurzelausbildung schlecht. Die Virose ist im Gebiet zwischen Koln und Neuss (Nieder
terrasse des Rheins) und im Rhein-Sieg-Kreis verbreitet. Von den angebauten Sorten ist Vogel
sanger Gold am starksten verseucht, gleichfalls empfindlich sind Igri, Doris, Majo, wahrend 
Ogra, Birgit und Barbo keine Symptome zeigten. Die Ertragsausfalle werden <lurch die 
Landwirte mit 10-20 % angegeben. Als Dbertrager dieses Virus soil der Pilz Polymyxa betae in 
Frage kommen. Bei unserer Suche an den Wurzeln infizierter Pflanzen konnte dieser Pilz bisher 
nicht gefunden werden. Die Wurzeln waren hauptsachlich <lurch Pythium sp., weniger <lurch 
Rhizoctonia sp. geschadigt. (L. K iewnick ,  Bonn) 

Untersuchungen zur Mehl tau bekampfung in Wintergerste (Ba y l e ton  0,5 kg/ha) im 
Herbst sowie im Friihjahr wurden in Kombination mit einer Halmgrundbehandlung (D ero  s a l  
0,3 kg/ha) durchgefiihrt (1 Sortenversuch mit 9 Sorten, 8 Versuche auf verschiedenen Stand
orten). 
Der Mehltaubefall (zwischen 5 und 25 % ) lag mit geringen Ausnahmen im Herbst hoher als im 
Friihjahr. Halmgrunderkrankungen traten verhaltnismafsig stark auf (53----,83 %). Die Ertrags
ergebnisse korrelierten nicht immer mit dem Bekampfungserfolg. Wahrend Mehltaubehand
lungen im Herbst bei geringem Befall zu einer signifikanten Ertragserhohung fiihrten, schlagen 
sich deutliche Reduktionen des Halmgrundbefalls nicht im Ertrag nieder. Die Bayleton
Herbstbehandlung erbrachte eine Ertragserhohung von 7-8 % im Durchschnitt der Versuche, 
die Friihjahrsbehandlung dagegen lediglich 3-5 %. 
In Winterroggen konnte <lurch Einsatz von Derosa! (0,3 kg/ha) eine Reduktion des Cerco
sporella-Befalls zwischen 10 und 40 % erzielt werden. Zu einer signifikanten Ertragserhohung 
kam es dabei nicht. 
Eine Mehltaubekampfung mit Bayleton erbrachte gesicherte Mehrertrage, sobald der Befall in 
Unbehandelt 10-15 % iiberstieg. (E. Krause  u. H; Sey I e r ,  Munster) 

82 



In Winterweizen wurden die Versuche zur Bekampfung von H a l m grund- und Ahren 
kra  nkhe i  t enfortgesetzt. B l  a t tm eh  l tau  wurdedurchBehandlungmitB a y l e ton  (0,5 kg/ha) 
ausgeschaltet. Zur Bekampfung der Fulskrankhe i t en  wurde Cercob in  M mit Cereo
bin Super  und Dra  wi  tek  verglichen. Wahrend Cercobin M als Wirkstoff nur Thiophanate
methyl enthalt, enthalt das Cercobin Super zusatzlich Captafol und Marieb. Drawitek ist eine 
Mischung aus Thiabendazol und Captafol. Im Gegensatz zum Vorjahr waren in diesem Jahr 
keine Wirkungsunterschiede zu verzeichnen. Bei alien Praparaten traten gegeniiber Unbe
handelt gesicherte Mehrertrage auf. Signifikante Unterschiede zwischen den Mitteln konnten 
nicht nachgewiesen werden. 
Die Bekampfung des Blattmehltaus schlug sich in der Sorte Jubilar <lurch einen deutlichen 
Ertragsanstieg nieder. Die weniger mehltauanfaliige Sorte Vuka reagierte nicht auf die Bayle
ton-Behandlung. 
In den Versuchen zur Bekampfung der Ahrenkrankheiten kamen Cereo bin M, T ilt , Top  ad  i n ,  
Cercobin Super und die Tankmischung Bayleton + Ortho  D i fo l a tan  zum Einsatz. Der 
Mehltaubefall auf den Blattern reichte bis zu 15 %, allerdings erfolgte kein starkerer Ahren
befall. Dagegen war der Ahrenbefall mit Septoria nodorum, Fusarium spp. u. a. Pilzarten mit 
25 % fiir hiesige Verhaltnisse sehr hoch. Im Zuge der Abreife erfolgte in Unbehandelt zu
satzlich eine Besiedelung mit Saprophyten (Cladosporium, Alternaria, Epicoccurn). Durch die 
Behandlung mit Kombinationspraparaten (Tilt, Topadin, Cercobin Super, Bayleton + Ortho 
Difolatan) konnte der Befallswert um 2-3 Bonitierungsstufen gesenkt werden, eine Wirkung, 
die <lurch den Einsatz von Cercobin M nicht erreicht wurde. Entsprechend hoch waren die 
Ertragszuwiichse bei alien Kombinationspraparaten. Die Cercobin M-Variante unterschied 
sich nicht signifikant von der Kontrolle. Aufgrund der Befallsbedingungen erwiesen sich Blatt
mehltau- und Ahrenbehandlung in diesem Jahr als voli wirtschaftlich. 

(E. Krause  u. H. S ey l e r ,  Munster) 

Meh l  t au  bekampfung in Wintergerste. - Nach zweijahrigen Versuchen (insges. 15 Versuche) 
und relativ geringem bzw. keinem Mehltaubefall im Friihjahr zur Klarung der Frage, ob eine 
Mehltaubekampfung in Wintergerste schon im Herbst (verglichen mit der alleinigen Friih
jahrs- bzw. Herbst- und Friihjahrsbehandlung) wirtschaftlich ist, kann zusammenfassend 
folgendes festgestelit werden: Eine Mehltaubehandlung mit Bay l e ton  (0,5 kg/ha) im 
Herbst erscheint sinnvoli, wenn insbesondere schiittere Bestande bis Ende Oktober mindestens 
einen Befall von 15 % aufweisen oder anders ausgedriickt: Wenn Gefahr besteht, dais auf
grund giinstiger Witterung der Mehltau von den aulseren, teilweise absterbenden Blattern au£ 
die jiingeren Blatter (Herzblatter) iibergeht. Durch diese Behandlung wird u. a. die Aus
winterungsgefahr verringert. Die in diesen Fallen zu erwartenden Mehrertrage decken die 
zusatzlichen Kosten, sind wirtschaftlich. Diese Aussage kann aufgrund der Ergebnisse fiir 
die Behandlungen mit Ca l ix in  (0,75 kg/ha) nicht gemacht werden. Es ist anzunehmen, 
<lag die Ertragsunterschiede der beiden angewandten Mittel <lurch die unterschiedliche 
Wirkungsweise der chemischen Substanzen (z. B. verstarkte Wirkung von Bayleton iiber die 
Dampfphase, unterschiedliche Wirkungsdauer etc.) begriindet sind. Somit ist auch verstand
lich, <lag bei Calixin-Spritzungen im Herbst in unseren Versuchen keine wirtschaftlich be
achtenswerten Mehrertrage festzustellen waren. 
Sie verdeutlichen augerdem, <lag die Beantwortung der Frage, ob eine Herbstbehandlung 
gegen Mehltau sinnvoli ist, unter Beachtung des eingesetzten Fungizids erfolgen solite. Hier
durch ist auch erklarlich, dais es iiber den Erfolg einer Mehltau-Herbstbehandlung unter
schiedliche Meinungen geben kann. 
Folgende durchschnittliche Ertragszunahmen wurden gegeniiber ,,unbehandelt" ( = 60,4 dt/ha) 
fiir Bayleton (0,5 kg/ha/Behandlung) bzw. Calixin (0,75 kg/ha/Behandlung) ermittelt: Friih
jahrsbehandlung + 4 % bzw. + 2 %, Herbstbehandlung + 7 % bzw. + 2 %, Herbst- und Friih
jahrsbehandlung + 11 % bzw. +3 %. 
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Eine Herbstbehandlung sollte, entsprechenden Befall vorausgesetzt, Ende Oktober bis spa
testens Anfang November (1. Woche) bei moglichst wiichsigem Wetter erfolgen, da z.B. 
Bayleton u. a. bei hohen Temperaturen auch iiber die Dampfphase wirkt (Tagesdurchschnitts
temperaturen iiber 5°C bis 2 Tage nach Behandlung). 
Zurn Zeitpunkt der Behandlung sollten die Pflanzen geni.igend Blattmasse aufweisen (4-5-Blatt
stadium), um geniigend Mittelmenge aufnehmen zu konnen (Entwicklungsstadium FIG). 

Es bleibt jedoch wichtig, auf die Entwicklung des Mehltaus wahrend des Friihjahrs zu achten. 
Da die Wirkung der im Herbst eingesetzten Mittel nicht bis in das Friihjahr vorhalt, 
sind die Felder, unabhangig von den Maisnahmen im Herbst, besonders wahrend der Wachs
tumsstadien H/J, Beginn des Schossens bis 1-2-Knotenstadium in der Zeit Mitte bis Ende 
April/ Anfang Mai auf Neubefall zu kontrollieren. (PA Hannover) 

Bekampfung von Bia t tkrankhe i t en  (M ehl  tau )  und A h r e n k r a  nkhe i  t en  ( Mehl  tau ,  
S p e l z en bra  u n e )  in  Winterweizen. - Die teilweise unterschiedlich angelegten Versuche (ins
gesamt 7) wiesen unterschiedlich starken Befall durch Meh l  tau und Spe l zen braune  auf, 
so dais nach einer einjahrigen Versuchsdurchfi.ihrung eine endgiiltige Schluisfolgerung zur Zeit 
nicht moglich ist. Andererseits kann aus den Ergebnissen deutlich entnommen werden, dais 
ein friiher Befall (Stadium I/J) durch B la t tmehl tau  (ea. 35%) sich entscheidend auf den 
Ertrag (bis 50 % Ertragsverlust) auswirken kann und somit bekampft werden muK Dieses 
trifft auch noch fiir das Entwicklungsstadium K/L zu. Alleinige Spritzungen in die Ahre 
(Stadium N/0) ergaben statistisch gesicherte Ertragszunahmen und erhohten das TKG. Die 
Versuche werden fortgefiihrt, um eine Spritzfolge (Fungizide) fiir Winterweizen zu erarbeiten. 

(PA Hannover) 

Bekampfung der H almbru chkrankhe i t  und des Braun  ro s t e s  in Wintergerste. - Obwohl 
die Monate April und Mai verhaltnismaisig trocken waren, konnte an der Wintergerste wider 
Erwarten ein relativ starkes Halmbruch-Auftreten (Cercosporella herpotrichoides) festgestellt 
werden. Die Befallswerte lagen in ,,Unbehandelt" bei 80%. Die eingesetzten Mittel Carben
d a z i m  (Derosa!, 3 0 0  g /ha ), Capta fo l  + Th iabenda z o l  (Drawitek, 2 kg/ha) 
haben zwar in allen Parzellen den Befall deutlich reduziert, jedoch den Ertrag kaum merklich 
angehoben. Signifikante Unterschiede zwischen den beiden Behandlungsterminen (9.5. und 
22.5. 78) traten dabei- sieht mafi einmal vom starkeren Befallsriickgang bei friiher Behandlung 
ab - nicht auf. 
Bei der kombinierten Anwendung der Mittel Derosa l  (300 g/ha) und Tr iad imefon  (Bay
leton, 5 00 g/ha) zur Beka mpfung von B r au nr 9 s t und H alm b r u c h muis wohl der ermittelte 
Ertragszuwachs von 12,8 % - auch wenn ein echter Vergleich zwischen den Versuchsgliedern 
D e r o s a!+ Bayle ton  und Bayle ton  allein wegen der unterschiedlichen Behandlungs
termine (22.5. bzw. 9.5 .) nicht moglich ist - fast ausschliefslich der Wirkung von Bay l e  ton  
zugeschrieben werden. 
Der B r a u n r os t  trat in der ersten Dekade des Monats Mai auf und erreichte seinen Hohe
punkt Mitte bis Ende Juni. Die Bayleton-Spritzungen erfolgten hier bei Befallsbeginn, so dais 
eine weitere Ausbreitung dieser Krankheit zunachst verhindert werden konnte. Unterschiede in 
der Befallsstarke gegeniiber ,,Unbehandelt" konnten bis· weit in den Juni hinein registriert 
werden. Die Folge war eine Anhebung des Ertrages in den mit Bay I e t  o n  behandelten Parzellen 
um durchschnittlich 11 %. 
Damit haben sich die Erfahrungen der letzten Jahre bestatigt, dais in der Wintergerste auf ge
zielte Halmbruch-Spritzungen in der Marsch verzichtet werden kann, eine Behandlung gegen 
Rostkrankheiten bei Befallsbeginn jedoch hoch wirtschaftlich ist. 

(H. Breder low,  Oldenburg) 
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Bekampfung der H a l m  bruchkrankhe i t  und des Mehl  ta u s  in Wintergerste. -Der Befall 
mit Cercosporella herpotrichoides war bei den drei Versuchen, die alle in reinen Getreidefrucht
folgen angelegt wurden, mit 74 %, 94 % und 66 % befallener Halme verhaltnismalsig hoch. 
Die Reduzierung des Befalls - vor allem der stark befallenen Halme -war in allen Versuchen bei 
friiher Behandlung im Stadium H/J besser als bei spater Behandlung im Stadium KIM.

Mehl  tau  trat in einem Versuch stark, in einem mittel und in einem gar nicht auf. 
Tri a d i m e fon (Bayleton, 0,5 kg/ha) zeigte bei guter Mehltauwirkung auch hier eine geringe 
Nebenwirkung gegen Cercosporella herpotrichoides Thiophana t -m e t hyl (Cercobin M, 
0,5 kg/ha) eine solche gegenM ehl  tau und C a p t a f o l  + Th i  a b e n d a z o l  (Drawitek, 2 kg/ha) 
eine gegen Fusarium spec. als Fufskrankheitserreger. Die Ertrage waren in allen drei Versuchen 
praktisch ohne Aussagekraft, da Lager die Ertragsbildung innerhalb des Versuches und die zu
verlassige Beerntung erschwerten. Eines wurde jedoch insbesondere bei einem Versuch deut
lich: Wenn friihzeitiges Lager <lurch Dberdiingung oder Unwetter eintritt, ist der Aufwand fiir 
die Bekampfung der Pilzkrankheiten vergeblich. (M. R e s c h k e ,  Oldenburg) 

Typh u l a -Fa u le  (Typhula incarnata). -Im Siidosten des Landes wurde an Wintergerste nur 
auf einzelnen Schlagen starkerer Befall beobachtet; im Nordosten dagegen war mittlerer 
und starkerer Befall haufiger festzustellen. Insgesamt blieb jedoch der Typhula-Befall an 
Wintergerste gering. 
Sklerotienbildung und Absterbeerscheinungen waren bei der zweizeiligen Sorte Igri besonders 
ausgepragt. Besonders auffallend waren die Typhula-Schaden auf im Herbst starker gediingten 
Flachen; zum Tei! war noch im Dezember Giille ausgebracht worden. (Schleswig-Holstein) 

H a  1 mgr  u n d k ran  k h  e i t  en  ( Cercosporella herpotrichoides, Fusarium spec. und Rhizoctonia 
solani). -Aufgrund der giinstigen Bedingungen fiir die Halmbruchkrankheit im Winter und im 
Friihjahr bis Ende Marz wurden hohere Befallswerte in den -Wintergetreidebestanden er
mittelt als im Vorjahr. Fiir den Pilz ungiinstige Bedingungen im April und vor allen Dingen im 
Mai und Anfang Juni verhinderten jedoch eine starkere Halmgrundvermorschung, so dafs die 
Auswirkungen auf den Ertrag im allgemeinen geringer blieben als nach der Befallslage im zeitigen 
Friihjahr zu erwarten war. Gewisse Unterschiede ergaben sich zwischen den siidlichen Landes
teilen, wo geringe Niederschlage im April und Mai den Befall starker senkten als im Norden 
und Nordwesten, wo besonders im April die Niederschlagsmengen dem langjahrigen Mittel 
etwa entsprachen. (Schleswig-Holstein) 

G e t r e i d emeh l tau  (Erysiphe graminis). - Im Gegensatz zu 1976 blieb das Auftreten des 
Mehltaus in der Wintergerste im Friihherbst nur gering. Eine Befallsausbreitung erfolgte erst im 
November und Dezember. Zu diesem Zeitpunkt war auf zahlreichen Schlagen ein starkeres 
Auftreten zu beobachten. 
Im Friihjahr erfolgte auf unbehandelten Flachen nur eine zogernde Befallsausweitung. Starkes 
Auftreten blieb im allgemeinen aus. Auch hier zeigten sich jedoch regionale Unterschiede. Im 
Gegensatz zum Siiden kam es in den nordlichen Kreisen noch zu einem mittleren Blattbefall, 
der sich auf den Ertrag auswirkte. 
Winterweizen zeigte bereits Ende 1977 erste Mehltauinfektionen. Die Befallsentwicklung im 
Friihjahr war jedoch auch bei mehltauanfalligen Sorten ausgesprochen schwach, so dafs die 
Schadwirkung insgesamt gering blieb. In den Marschgebieten der Westkiiste trat an der Sorte 
Caribo praktisch kein Mehltau auf. Dagegen wurde auf der Geest und im Nordosten haufiger 
Blattmehltau mittlerer Starke festgestellt. Zu starkerem Ahrenbefall kam es nur vereinzelt. 
Winterroggen zeigte nur sehr vereinzelt starkeren Mehltaubefall. 
Nach mehrjahrigen guten Ergebnissen der Herbstbehandlung gegen Mehltau in Wintergerste, 
die sowohl <lurch Spritzung als auch <lurch Beizung erzielt wurden, diirfte diese Mafsnahme 
allgemein zu empfehlen sein. Fiir Winterweizen und Winterroggen liegen keine ausreichenden 
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Ergebnisse fiir die Beurteilung einer Herbstbehandlung vor. Friihe Mehltaubekampfungen 
im Friihjahr brachten vielfach nicht die Mehrertrage, die bei spateren Behandlungen erzielt 
wurden. (Schleswig-Holstein) 

Ge lb  r o  s t (Pucciniaglumarum), B r a  unro  s t (Puccinia triticina).-Erster Befall trat an Winter
weizen auBergewohnlich friih, namlich Mitte Mai auf. Die Ausbreitung stagnierte aber dank 
ungiinstiger Witterung, und erst Ende ]uni kam es zu einem ausgebreiteten Befall auf Flachen, 
die keinen wirksamen Schutz <lurch B ayle ton  mehr aufwiesen. An Wintergerste wurde nur 
sehr gelegentlich Gelbrost beobachtet. Vereinzelt und insbesondere an der Sorte Vuka kam 
es zu starkerem Braunrostbefall. (Schleswig-Holstein) 

BI a t td  ii r r e  (Septoria tritici). -Die Blattdiirre des Winterweizens wurde im Mai-vielfach nur 
schwach-im unteren Pflanzenbereich nachgewiesen. Vor allem in den nordlichen Landesteilen 
konnte dann eine starkere Ausbreitung Ende Juni beobachtet werden. Bei der streifen- und 
fleckenformigen Vergilbung und Verbraunung der Blatter auf zahlreichen Weizenschlagen war 
eine eindeutige Differenzierung der beiden Septoria-Arten (Septoria nodorum, S. tritici) nicht 
moglich. An der Westkiiste erreichte die Blattdiirre nicht die Befallsstarke wie in 1977. 

(Schleswig-Holstein) 

Wie in den vergangenen Jahren wurde bei der Behandlung von Winterweizen und Wintergerste 
eine Ertragskompensation <lurch das Praparat Bayle ton  festgestellt. Dies besonders dann, 
wenn ein ungiinstiger Termin for die Herbizid-Friihjahrsbehandlung ausgewahlt worden war. 
Dariiber hinaus waren wiederum Mehrertrage <lurch Bayleton sowie <lurch Bay 1 e t  on  + 
Ca p t a  f o l  in Spritzfolge bei Winterweizen festzustellen, auch wenn M e  h 1 t au  und 
Ahrensep tor i a  nicht auftraten. (H. von Horn, Saarbriicken) 

Ge t re idemeh l tau  war bis zu Beginn des Monats Marz nicht zu finden. Neueintretender 
Befall erreichte an der Monatsmitte April in Wintergerste einen Hohepunkt, Ende Juli waren 
kaum noch Mehltauneuinfektionen zu entdecken. Im weiteren Ablauf der Vegetationsperiode 
wurde Mehltau an alien Getreidearten nur noch punktuell, aber in sehr unterschiedlicher Starke 
gefunden. Typhula incarnata erwies sich als ein Schaderreger, welcher nicht nur in traditio
nellen Wintergerstenanbaugebieten auftrat, sondern auch auf solchen Standorten, welche 
nachweislich seit mehr als 8 Jahren keine Wintergerste getragen haben. Auf diesen Standorten 
wurden aber regelmaBig Futtergraser bzw. Landsberger Gemenge angebaut. Rhynchosporium 
trat landesweit an Wintergerste auf, wobei die Bestande in den Hohenlagen des Nordostens 
J:,esonders stark betroffen waren. Bekampfungsversuche mit B ay 1 e t  on fiihrten zu keinem 
Ergebnis. Septoria trat als Spe l zenbraune  des Winterweizens nicht vor Anfang Juli au£ 
und wurde im allgemeinen auch nicht friiher bekampft. Bekampfungserfolge traten in der 
Praxis nur sehr selten ein. (H. von Horn ,  Saarbriicken) 

10.1.2. Schadlinge 

In einigen Gebieten des Dienstbezirkes trat sehr starker Befall <lurch S a  t te lm iicken (Haplo
diplosis equestris) auf (bis iiber 90 % befallene Halme). Trotz starkem Befall konnten noch 
hohe Ertrage erzielt werden. (A. H e  i B, AfLuB Augsburg) 

Die Untersuchung von 95 Bodenproben aus dem gesamten bayerischen Raum beim Institut 
fiir Nematologie der BBA in Munster hat ergeben, daB in Bayern bei Getreidenematoden  
neben Heterodera avenae ganz vereinzelt auch die  anderen Arten Heterodera mani und Hete
rodera iri vorkommen. Bei diesen Untersuchungen wurde auch das Vorhandensein des 
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E r b s e n zystena lchens  (Heterodera goettingiana) und des Zystenalchens an Leguminosen 
(Heterodera daverti) vereinzelt nachgewiesen. (P. Behr inger ,  LBP-AuBenstelle Neuburg/D.) 

Der Befall <lurch Get re ideb la t t l ause  im siidhessischen Raum war so gering, daB eine ge
zielte Bekampfung unterbleiben konnte. Dagegen wurde in Nordhessen ortlich ein erhebliches 
Auftreten verzeichnet. Fiir diesen Raum wurde gesondert zu einer Bekampfung aufgerufen. 
Eine Spritzung wurde dann empfohlen, wenn vor Eintritt der T eigreife des Getreides die 
Schadensschwelle von 1 5-20 Lausen pro Ahre bzw. Rispe iiberschritten wurde. (PSD Hessen) 

B la t t  l a  u sbekampfung bei Winterweizen. - Die lntensitat von PflanzenschutzmaBnahmen im 
Getreidebau nimmt zu. Nach manchen Applikationen muB man sich jedoch fragen, ob diese 
notwendig und vor allem wirtschaftlich waren. Solche Gedanken kommen haufig im Zu
sammenhang mit der Blartlausbekampfung am Getreide auf. 
Der Versuch wurde nach folgender Methode bonitiert: Der SproB von 25 Pflanzen je Teilstiick 
wurde unmittelbar unterhalb des Fahnenblattes abgetrennt, s9fort auf ein weiBes Plastiktablett 
gelegt und aus dem Versuch herausgetragen. Am Feldrand wurden die Tiere an den Pflanzen 
bzw. auf der Unterlage ausgezahlt. Die Behandlungen erfolgten im Stadium der Vollbliire des 
Getreides. Zu diesem Zeitpunkt waren die Ahre und das Fahnenblatt durchschnittlich mit 
143 Blattlausen besiedelt. 
Die im Versuch gepriiften Insekrizide batten eine unterschiedliche aphizide Wirkung. Der 
Bekampfungserfolg mit Metasystox i (Demeton-S-methyl, 800 ml/ha), P ir imor  Granu
l a  t z.u m  Auflosen i n  Wasser  (Pirimicarb, 3 00 g/ha) war zufriedenstellend. Ein Mehrer
trag konnte allerdings <lurch diese MaBnahme nicht erzielt werden. Die reinen Mittelkosten 
der beiden Praparate liegen z. Zt. bei 28,- DM/ha. Somit hatte sich der Insektizideinsarz in 
beiden Varianten im Hinblick au£ die Ertragsgestaltung nicht gelohnt, wenn man einen Erlos 
von DM 40,-/dt Weizen zugrunde legt. (K. Wins t el u. W. Z w e c k ,  Rheinland-Pfalz) 

Heterodera avenae an Hafer. - In einem Versuch zur Bekampfung des Ge t r e idezys ten
a l c h e n s  (Heterodera avenae) an Hafer wurden Standak (Aldoxycarb) als Saatgutpuder, 
450 g/dt und als Spritzmittel mit 2 und 4 kg/ha (Anwendung vor der Saat und Einarbeitung 
(VSE)), Temik  10 G (Aldicarb, 10 kg/ha (VSE)) sowie Vy da te  L (Thioxamyl) mit einer 
Aufwandmenge von 2 und 51/ha (Vorauflauf (VA)) und mit 2 x2,5 l/ha (VA und 5 Wochen 
spater im Nachauflauf (NA)) eingesetzt. Die Bestandesdichte war <lurch die Mittel kaum ver
andert, dagegen war die Wuchshohe nach Einsatz von S tand  a k ,  4 kg/ha, Te m i  k 1 0 G und 
Vy date  L ,  5 und 2 x 2,5 l/ha um 12- 32 % angehoben. 
Die Ertragsfeststellung erbrachte bei S tandak,  4 kg/ha eine gesicherte Ertragszunahme von 
14 dt, ebenso bei Vydate  L ,  5 l/ha16 dt und Vyd ate  L, 2 x2,51/halldt. 
Mit Ausnahriie der Standak-Saatgutbehandlung brachten ;uch die anderen Aufwandmengen 
der eingesetzten Mittel und Temik 1 0  G,  10 kg/ha Ertragszunahmen, die jedoch keine 
Signifikanz aufwiesen. 
Eine Einwirkung auf den Nematoden  (Frischzysten-Bonitur) konnte nicht nachgewiesen 
werden. (R. Sch ie t inger ,  K. Her rbruck ,  B. Jank ,  Rheinland-Pfalz) 

Vorkommen von Pathotypen des Get re idezys tena l chens. - Von 4 Standorten in Rhein
hessen (Dexheim, Hamm, Monsheim, Wolfsheim) wurden Bodenproben auf das Vorkommen 
von Pathotypen des Get re idezystena lchens  (Heterodera avenae) mit Hilfe eines kleinen 
Testsortiments (Baumer ,  1978) in VierkammergefaBen (nach Behringer) untersucht. Das 
Sortiment setzte sich zusammen aus den Gerstensorten Yarde, Emir, Ortolan, Siri, Var. 191 und 
Welam sowie den Hafersorten Flamingskrone, Sun II und der Sorte Nr. 64031 8-40-2-1, bei 
denen die Reaktion auf die Pathotypen H. avenae bekannt ist. 
Anhand der Bildung von Zysten an den einzelnen Sorten laBt sich ableiten, daB an den Stand-
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orten Dexheim und Hamm der Pathotyp C auftritt und die Pathotypen B und E nicht vor
kommen. Fiir den Standort Monsheim waren die Pathotypen C und E nachweisbar und for 
Wolfsheim B und C, wahrend E nicht vertreten war. (B. J a n k ,  Rheinland-Pfalz) 

In diesem Jahr ist erstmals das Wurzelgallenalchen Meloidogyne haasi an Wintergerste im 
Kreis Borken aufgetreten. 
Die in einem ersten Versuch 1977 an Menggetreide (Roggen-Gerste) gegen Thr ipse  er
zielte positive Wirkung mehrerer Insektizide zeigte sich bei einigen Praparaten auch in diesem 
Jahr wieder <lurch eine signifikante Ertragssteigerung der behandelten Parzellen. 

(D. H a n i sch ,  Munster) 

Durch die bereits seit zwei Jahren laufenden Versuche soll untersucht werden, ob sich Getreide
sorten finden !assen, die von B la t t la  usen  nur gering befallen werden. 
Die Laboruntersuchung umfafste folgende Blattlausarten: 1. Kleine Getreideblattlaus -Macro
siphum avenae (Walker), 2. Haferblattlaus - Rhopalosiphum padi (L.), 3. Bleiche Getreide
laus -Metopolophium dirhodum (F.). 
Der erste Termin (4. 7. 78) der Befallsfeststellung entsprach dem Beginn des Auftretens der 
Blattlause, der zweite Termin (24.7.78) lag in der Zeit des Hauptbefalls. Die Blockanlage 
mit den vergle1chsweise kleinen Parzellen bot den Vorteil, dais der Befallsdruck auf den 
zufallig verteilten Parzellen als vergleichbar angesehen werden kann. 
Wie im vergangenenJahr war die K l e ine  G e t r e i d e bl a  t t la  u s  die Art, die am zahlreichsten 
auftrat. Allgemein erwies sich der Befall mit Getreideblattlausen als sehr stark, wenn auch 
einige der untersuchten Sorten besonders hohe Befallszahlen aufwiesen. Dazu gehoren z. B. die 
Weizensorten Bongo, Kranich und Maris Huntsman. Ob diese Sorten tatsachlich ·besonders 
attraktiv fiir Getreideblattlause sind, wird eine statistische Verrechnung der Ergebnisse aller 
beteiligten Stellen ergeben. 
Interessant ist der Anteil an Blattlausen, die <lurch natiirliche Feinde getotet worden waren. 
Wahrend zum ersten Termin 29 % aller gefundenen Lause parasitiert waren, waren es zum 
zweiten Termin 18 %. Hier zeigt sich, dais der befallsmindernde Effekt natiirlicher Feinde 
<lurch die Vermehrungsfahigkeit der Blattlause ausgeglichen werden kann. 

(G. L a u e n s t e i n ,  Oldenburg) 

Die Untersuchungen mit Heterodera avenae-Populationen an Getreide (einschl. Mais) wurden 
im Berichtsjahr mit verschiedenen Zielsetzungen fortgefiihrt. 
Nachdem sich in den letzten Jahren herausgestellt hat, dais der Begriff ,,Getreidezysten
alchen" einen ganzen Artenkomplex umfafst, wurden die seit 1968 in unseren Pathotypen
Untersuchungen benutzten H. avenae-Populationen zur Absicherung der bisherigen Ergebnisse 
noch einmal auf ihre Artzugehorigkeit iiberpriift. Neben H. avenae konnte dabei in keinem Fall 
eine andere zystenbildende Nematodenart nachgewiesen werden. 
In der Z. Pflanzenkrankh. Pflanzensch. (83, 11, 1976, 647-656) wurde bei den Ergebnissen 
der Pathotypen-Gefafsversuche (S. 654) mitgeteilt, dais in der Herkunft Waake ,,wahrschein
lich noch der Pathotyp D vertreten" ist. Die im Berichtsjahr durchgefiihrte Dberpriifung 
bestiitigte diese Vermutung. 
Die Untersuchungen iiber das Schadauftreten von H. avenae an Mais im Jahre 1978 er
harteten die Ergebnisse der beiden vorangegangenen Versuchsjahre bzw. fiihrten zu weiteren 
Ergebnissen: H. avenae kann in den Wurzeln der Wirtspflanze Mais eine normale Entwick
lung durchlaufen und Zysten mit lebendem Inhalt bilden. -Der Besatz mit frischen Zysten war 
bei alien 11 gepriiften Sorten unbedeutend. Im Vergleich zu unseren Hauptgetreidearten sind 
sie im Hinblick auf die Zystenbildung wie Resistenzsorten zu beurteilen. - Die Ertragsverluste 
waren jedoch betrachtlich; sie betrugen 197 6 je nach So rte 5 ,5 % bis rd. 40 % , und die 
Qualitatsanderungen schwankten zwischen + 4,9 % und -23,1 %. In den Jahren 1977 und 
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1978 wurden ahnliche Ertrags- und Qualitatsverluste festgestellt. - Nach den Befunden des 
Jahres 1978 scheint der Pathotyp E aggressiver zu sein als die iibrigen Pathotypen. Der Befall 
mit dem Pathotyp E fiihrte zu hoheren Besatzen mit frischen Zysten und verursachte starkere 
Ertragsverluste als der Befall mit anderen Pathotypen. Diese Ergebnisse werden in weiteren Ver
suchen iiberpriift. (E. L ii cke ,  Hamburg) 

10.1.3. Unkrauter 

Die Friihjahrswitterung hat die Entwicklung der Unkrauter und Ungraser im Getreide stark 
gefordert und gleichzeitig die BekampfungsmaBnahmen behindert. Zur Unkrautbekampfung 
im Wintergetreide haben sich wiederum dle friih einsetzbaren Breitbandherbizide auf Ester
basis bzw. mit Atzkomponenten oder Bodenherbizidanteil den wuchsstoffhaltigen Prapa
raten iiberlegen erwiesen. Bei der Bekampfung der Ungrase r  im Fri.ihjahr zeigten die Iso
proturone erneut ihre Witterungsunabhang1gkeit und gute Wirksamkeit auch gegen bereits 
bestockte Ungraser. Aus dieser Erfahrung hat sich die Anwendung ·van Bodenherbiziden im 
Herbst, Vorauflauf gegen Ungraser wie auch gegen Unkrauter stark ausgedehnt. 

(K.-H. L a n g g u t h, AfLuB Ansbach) 

Der Einsatz von I soproturon  zur Bekampfung von Acker fu c h s s ch w a n z  (Alopecurus 
myosuroides) in Wintergerste zeigte 1978 nicht in jedem Fall ein befriedigende Wirkung. Die 
z. T. aufgetretene verminderte Wirkung wird auf die naBkalte Witterung zuriickgefiihrt. 

(A. H e  i B, AfLuB Augsburg) 

Barnon zur Fl ughaferbekampfung iri Sommergerste brachte 1978 weder mit der zuge
lassenen Aufwandmenge von 3 ,51/ha noch mit der erhohten Menge von 51/ha eine befriedigende 
Wirkung. (U. S t e c k ,  AfLuB Ingolstadt) 

Die FI ugh  a f e r  bekampfung in Sommergerste brachte nach termingerechtem Einsatz der N ach
auflaufmittel B id i s in  forte  und Avenge  vereinzelten Flughafer-Nachwuchs, bei Barnon 
vermehrt Nachschosser mit Kiimmerrispenbildung, welche sich jedoch nicht auf den Ertrag 
auswirkten. (AfLuB Regensburg) 

Schlechte Bodenstruktur und Trockenheit im Herbst 1977 sowie starke Spatfroste beein
trachtigten Wirkung und Getreidevertraglichkeit der Bodenherbizide. Besonders bei Mude
kan- und Sto  mpanwendung wurden wiederholt Schaden beobachtet. Trotzdem hat sich aber 
wiederum gezeigt, daB in Oberfranken die Herbst-Ungras-Bekampfung (Acker fuchs 
s chwanz, Windha lm) der Friihjahrsbekampfung vorzuziehen ist. Zu  spater Mitteleinsatz 
sowie alljahrliche Spatfrostgefahr machen die Friihjahrs-Ungrasbekampfung recht unsicher. 

(Chr. K r a u se, AfLuB Bayreuth) 

Bei einer geringeren Verunkrautung konnte die herbizide Wirkung von 15 eingesetzten Herbi
ziden in der Sommergerste als gut bezeichnet werden. Anders jedoch war es mit der Kultur
vertraglichkeit bestellt, da Are  t i t  und Super  Herb  o g i I voriibergehend Blattveratzungen 
auslosten. Auf die Anwendung von B a n v e l  DPT, Oku l t in  DP-T und Lon t r e l  DPT 
reagierte die Sommergerste zunachst mit auffalligem Plattliegen und Welkesymptomen, spater 
noch mit sichtbaren Wuchsdepressionen. (AfLuB Regensburg) 

Auf dem Sektor ,,Sortenspezifische Herbizidvertraglichkeit" gewinnt die Frage der Anwen
dungsmi:iglichkeiten von Avenge  im Sommerweizensortiment an Bedeutung, nachdem es 1978 
in der Praxis zu einigen bemerkenswerten Kulturpflanzenschaden mit erheblicher Ertragsminde-
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rung <lurch das Mittel bei der in Bayern immer starker in den Vordergrund tretenden Sorte 
Arkas gekommen war. Bei einschlagigen Feldversuchen reagierten neben Arkas noch Quintus, 
Adler und Mephisto negativ auf Avenge-Behandlung. Spatanwendungen im Stadium H/I 
erwiesen sich als besonders aggressiv. Positiv reagierten die Standardsorten Kolibri und Janus. 
Spatanwendungen sind aber auch bei diesen Sorten zu vermeiden. 
Im Winterweizensortiment verursachte Avenge im Stadium FIG des Weizens nur bei der Sorte 
Rotor eine gesicherte Ertragsreduktion. Argold fiihrte auf dem Standort Puch (schwerer 
Boden, schluffiger Lehm) zu deudicher Schadigung der Ankerwurzeln mit Forderung der Lager
neigung, wobei starkeres Lager aufgrund des Fehlens von Starkniederschlagen und Sturm 
ausblieb. Die Ertrage wurden kaum negativ beeinfluBt. Sortenspezifische Unterschiede waren 
gering. 
Im Kulturhafer erwies sich bei der Suche nach weiteren Sorten, die eine Flughaferbekampfung 
mit B i  d i  s i n  for t e  ermoglichen, neben den bisherigen Sorten Tiger, Luxor und Arnold vor 
allem Moritz nach zweijahrigen Untersuchungen in Puch als ausgezeichnet vertraglich. Geringe, 
nicht gesicherte Ertragsminderungen <lurch Bidisin forte zeigten sich bei Leanda. 

(H. Kees ,  LBP Miinchen) 

Bekampfung von Acker fuchsschwanz  und bre i tb l a t t rige n  Unkraute rn  in Winter
gerste nach Normalsaat, Flachsaat und Frassaat. - Die Versuche von 1977 wurden auch 1978 
weitergefiihrt. Die Mittel D i curan  500 f l ii s s i g  (Chlortoluron), Tr ibun i l  (Meta
benzthiazuron), S tomp (Pendimethalin) und Mudekan  (Trifluralin + Linuron) wurden 
nach Normalsaat (2-3 cm tief), Flachsaat (20 % des Saatgutes auf der Erdoberflache) mit 
Frassaat (0-3 cm tief) sachgerecht ausgebracht. 
Die Ertrage zeigen folgendes Bild: Dicuran verursacht keine Schaden nach Normal-, Flach
und Frassaat. Der Ertrag bleibt bei den drei Aussaatformen gleich hoch. Bei Tribunil ist ein 
deutlicher Ertragseinbruch bei der Frassaat festzustellen. In den Versuchsgliedern Stomp und 
Mudekan nimmt der Ertrag iiber Flachsaat und Frassaat hin ab. 
Zusammenfassend wird festgestellt, daB bei Einsatz von Stomp, Mudekan und Tribunil die 
Saattiefe von 2-3 cm eingehalten werden muK (S, Baden-Wiirttemberg) 

Eine in den Jahren 1974-1976 zusammen mit der Landesanstalt fiir Pflanzenbau und Tabak
forschung Forchheim durchgefiihrte Versuchsserie sollte AufschluB iiber die Vertraglichkeit 
einiger Sommergerstensorten (Union, Carina, Villa, Oriol, Vuni, Canova) sowie einiger Hafer
sorten (Flamingskrone, Flamingsstern, Arnold, Leanda, Tiger, Erbgraf) gegeniiber einer Reihe 
von Herbiziden geben. Hierbei wurden neben Trevespan, M 52 Kombi  flii s s ig  und 
Raph ato x auch das bei Versuchsbeginn im Zulassungsverfahren stehende Praparat 
For t ro l  in die Vertraglichkeitspriifung mit einbezogen. Das letztgenannte Mittel kam mit 
3 kg/ha zum Einsatz. Als Erg.ebnis ist festzuhalten, daB die Gerste auf die Behandlung mit 
Fortrol mit einer voriibergehenden Aufhellung des Blattgriins reagierte. Dariiber hinaus war bei 
den Sorten Villa und Canova auch ein Minderertrag festzusrellen. In diesem Zusammenhang ist 
freilich darauf hinzuweisen, daB die neuesten Empfehlungen der Herstellerfirma dahin gehen, 
mit einer um 0,5 kg/ha verringerten Aufwandmenge zu arbeiten. Es wird fiir zweckmaBig 
erachtet, zur Frage der Vertraglichkeit des Praparates in Gerste noch weitere Erfahrungen zu 
sammeln. In Hafer waren nach Anwendung von Fortrol (in der gleichen Aufwandmenge wie 
in Gerste) im genannten Versuchszeitraum keine Ertragsminderungen nachweisbar. 

(UP, Baden-Wiirttemberg) 

Die Ungrasbekampfung  hat im friihgesaten Wintergetreide, also in Wintergerste und 
Winterroggen, nach wie vor besondere Bedeutung. Unter den Vorauflaufmitteln im Herbst 
nimmt das Tribun i l  zur Bekampfung von Acker fu c h s s c h w a nz, Windha lm und 
breitblattrigen Unkrautern eine bevorzugte Stelle ein. Auch S t o m p  mit 6 I/ha hat nach den 

90 



relativ guten Versuchserfahrungen wie auch hinsichtlich seiner Wirkung gegen Kle tt en lab 
k r a  u t und S t i e fmii t t e rchen  weiter in der praktischen Anwendung zugenommen. 
Gegen Ende des Jahres kam allerdings eine nicht unerhebliche Zahl von Meldungen, die iiber 
Schaden bzw. Ausdiinnungen nach der Anwendung von S tomp in Wintergerste sprachen. Als 
mogliche Schadursachen kommen zu flache Saar und eine zu grobe Struktur des Bodens, die bei 
Starkregen nach der Saar die Einwaschung des Mittels in den Keimhorizont erleichterte, in 
Betracht. 
Auf humosen oder steinigen Boden wurde das K I e t t  en I a b k  r a u  t mit 6 1/ha S tomp nicht 
immer sicher erfa.fst. Unter Beriicksichtigung der hoheren Mittelkosten fie! dieses Praparat in 
der Wirtschaftlich\<eit gegeniiber Tr ibun i l ,  I g ran  500 fl., Mudekan  und Argold  
allerdings zuriick. Mudekan war in  den Versuchen fast stets in  der Spitzengruppe des Ertrages 
zu finden. 
Im Nachauflaufverfahren, sowohl im Herbst als auch im zeitigen Friihjahr; brachte die 
Kombination von Are lon  + Are t i t  wie auch das Mittel Tolkan -S u p e r  in fast alien Ver
suchen zu Wintergerste und Winterroggen die hochsten Ertrage. Dos  an  ex fiel demgegeniiber 
sowohl in der Wirkung wie auch im Ertrag ab. 
He rba tox sowie Are lon  P hatten bei etwas fortgeschrittener Unkraut- bzw. Ungrasent
wicklung besonders mit der Ta u bne s s e l  und dem Ehrenpre i s  Schwierigkeiten. Dicuran  
und Are lon  bzw. die isoproturonhaltigen Praparate zeigten hauptsachlich bei starkerem 
A c k e r  f u c h s schwa n z besatz ihre volle Leistungsfahigkeit und ertragsbestimmende Wirkung. 
Ertragsverbesserungen von 20-3 0 % waren hierbei keine Seltenheit. 
Die Empfehlung und Versuchsanwendung von z.B. 1,5 kg/ha Arelon +3,5 I/ha Are t i t  ab 
dem 3. Getreideblatt hat dazu gefiihrt, da.fs in Wirklichkeit oft schon ab dem 2 1/2-Blatt
stadium gespritzt wurde. Da dann aber noch viele Getreidepflanzen erst 2 Blatter haben, sind 
Ertrags- und Atzschaden nicht verwunderlich. Die genannte Kombination von Arelon und 
Aretit sollte daher erst ab 3--4-Blatt-Stadium zur Anwendung kommen. 
Beim Einsatz in Winterroggen wie auch in Sommerweizen zeigten sich die Isoproturone sehr 
vertraglich. Im Winterweizen ergaben sich zwischen der Vorauflaufbehandlung im Herbst und 
der Nachauflaufbehandlung im Friihjahr kaum Unterschiede im Ertrag. 
Die sogenannten ,, Breitbandherbizide" F an e r o n  P lus ,  Basagran  P l u s ,  Oxyt r i l  M, 
F or t r o l ,  Certrol  H und Super  Herbog i l  schnitten im Ertrag trotz der guten 
Wirkung gegen Ta ubnes se l ,  Ehrenpre i s ,  Voge lmie r e  und Kle t t e n l a b kraut  kaum 
besser ab als die auf CMPP bzw. CMPP + 2,4 D -, CMPP + 2,4,5 T- oder auf 
D P-Grundlage entwickelten Herbizide. Die zeitweise sehr kiihle bis kalte Friihjahrswitterung 
hat wieder einmal die Einsatzgrenzen der reinen Wuchsstoffmittel sehr deutlich gemacht. Unter 
den Breitbandherbiziden haben die Praparate Super-Herbogil und Oxytril M im Durch
schnitt eine recht gute Bestandigkeit gezeigt. - (PSD Hessen) 

Ackerfu chs schwanz und Unkraute r  in Winterweizen. - In vier Versuchen wurden 
Mittel zur Bekampfung von Ackerfuchsschwanz  und Unkrautern  im Vorauflauf
(V A) im Herbst und Nachauflaufverfahren (NA) im Friihjahr eingesetzt. Es handelte sich 
um: D icuran  500 fl. (Chlortoluron, 4 I/ha) angewendet im Vor- und Nachauflauf, 
1\rg old (Trifluralin + Linuron, 2 kg/ha) und Tri b u n i l  (Methabenzthiazuron, 4 kg/ha) 
VA Herbst, A r e l  o n  P (IPU + MCPP, 5 kg/ha), Tolkan  S uper  (IPU + Dinoterb, 5 1/ha) 
und Gr aminon  plus  (IPU + Betanzon + 2,4 DP, 71/ha) NA Friihjahr. 
Der Besatz von Ackerfuch s schwanz  war mit 162 ahrentragenden Halmen je m2 malsig. 
An Unkrautern waren je m2 43 Pflanzen aufgelaufen. Als Leitunkrauter wurden Klet ten
la  b k r a  u t ,  Rote  Ta ubnes se l ,  Kia t s chmohn und Ka mi l l e  erfalst. 
Die Wirkung der Mitre! auf Ackerfuchsschwanz war ausreichend. Tr i b u n  i 1, VA Herbst, 
hatte mit 93 % die schwachste Wirkung. Auch in der Wirkung gegen die Unkrauter war es mit 
73 % unbefriedigend. Im Ertrag spiegelt sich diese Relation niche wider. Mir einem Mehr-
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ertrag von re!. 24% stand dieses Praparat nach Are lon  P (29 %) an zweiter Stelle. Hier 
bestatigte sich, wie in Versuchen friiherer Jahre, die gute Vertraglichkeit von Tr i  b un i!. 
Di cur  an,  Herbst VA, war in der Wirkung gegen die Unkra uter mit durchschnittlich 48 % 
am schwachsten. Der gleiche Trend zeigte sich auch gegen Ackerfuchsschwanz. Im Ertrag ist 
diese Relation deutlich erkennbar. So war nach Herbsteinsatz nur ein Mehrertrag von 9 % und 
nach Friihjahrsbehandlung, wo die Wirkung auf die Schadpflanzen wesentlich giinstiger war, 
eine Ertragssteigerung von 18 % erreicht worden. To 1 k an  Super  und Gram i n  on P 1 u,s 
hatte eine gute Wirkung auf die Schadpflanzen. Der Ertragszuwachs betrug 8 bzw. 3 %. 
In zwei dieser Versuche wurden im VA-Herbst Mikrogranulate mit der Wirkstoffkombi
nation (Meth  a be n z t h i  a z u r o n  + Tri  a II a t) eingesetzt. In Wirkung und Ertrag entsprachen 
sie den Spritzmitteln. (A. K i m m l i n g e n ,  Rheinland-Pfalz) 

Nachauflaufverfahren zur Bekampfung des Acker s t i e fmiitt e r c h e n s  in Winterweizen. -
Zunehmend starker werderi die Getreideflachen <lurch das A c k e r s t i e fmii t t e rchen  be
siedelt. Fiir einen Bekampfungserfolg sind Mittelwahl und Einsatzzeitpunkt gleichermaRen von 
Bedeutung, da dieses Unkraut vom Herbst bis ins Friihjahr hinein keimt und auflauft. Pflan
zen mit mehr als 6-8 Blattern sind kaum mehr zu bekampfen. Von den zum Einsatz gekom
menen Praparaten erwiesen sich Faneron  P l u s  (Bromfenoxim + Terbuthylazin + MCPP, 
4 kg/ha) und Oxy t r i l  M (Bromoxynil + loxynil + MCPP, 2,5 I/ha) als besonders schnell 
und umfassend wirksam. Bei langsamer Anfangswirkung waren auch For t ro l  (Cyanazin +
DP, 3 kg/ha), Cer t ro l  D P  (Ioxynil + DP, 41/ha) und Super  H e r b o  g i l  (Dinoterb + MCPP, 
7 I/ha) mit Wirkungsgraden von iiber 90% voll befriedigend. B a s a g r a n  P l u s  und Fane
ron  erfaRten das Ackerstiefmiitterchen noch zu iiber 80%, wahrend Tant i zon  DP und 
das reine Wuchsstoffmittel Hedona l  TM in keiner Weise iiberzeugen konnten. 

(K. Wi t tge s  u. H. T e u t s c h ,Rheinland-Pfalz) 

T oleranz neuer Winterweizensorten gegeniiber Bodenherbiziden. - Mit Hilfe logarithrnischer 
Applikationsversuche wurden neben der Vergleichssorte Kormoran die neuen Sorten Caristern, 
Cobold, Desport, Gotz, Reso, Rotor und Ural mit den Herbiziden Dicu ran  500 f l ii s s i g  
(Chlortoluron), Argo ld  (Linuron + Nitralin), Are lon  (IPU) bzw. Dosanex  (Metoxuron) 
mit den zur Schadgraserbekampfung auf schwerem Boden notwendigen Aufwandmengen 
behandelt. 
Von den gepriiften Sorten zeigte nur Ural einige Empfindlichkeit gegeniiber Dosanex und 
eine im Vergleich zu den anderen Sorten begrenzte Toleranz gegeniiber Di cur  an 5 0 0 f l  ii s s i g. 
Wahrend Dos an  ex noch mit geringeren als der empfohlenen Aufwandmenge schadigte, 
waren es bei Dicuran  erst Aufwandmengen, die 50% iiber der empfohlenen Dosis liegen. 
Alie anderen neuen Sorten erwiesen gegeniiber den gepriiften Herbiziden eine hinreichende 
Toleranz. (R. Miillver s t ed t  u. H. P i e t s c h ,  Rheinland-Pfalz) 

Vertraglichkeit neuer Wintergerstensorten gegeniiber Bodenherbiziden. - Die neuen Winter
gerstensorten Birgit, Gerbel, Hydra, Igri und Mambo wurden mit den Herbiziden Dicuran  
500 f l ii s s ig  (Chlortoluron), S tomp (Pendimethalin) im Vorauflaufverfahren und mit 
Are lon  (IPU) bzw. Dosanex  (Metoxuron) im Friihjahr im Nachauflaufverfahren mit den 
zur Graserbekampfung auf schweren Boden notwendigen Aufwandmengen behandelt. Als 
Ausgangskonzentration wurde die dreifache Normaldosis gewahlt, welche logarithmisch 
abnehmend bis auf 1/10 reduziert wurde. 
Lediglich die So rte Hydra wurde durch die Di cur  a n  -Aufwandmenge von 2,3 I/ha schon sicht
bar geschadigt. Nach Are lon-Anwendung war bei der gleichen Sorte eine Pflanzenaufbellung 
festzustellen bis hin zu der Aufwandmenge von 0,7 kg/ha. Diese Hinweise auf Unvertraglich
keiten bediirfen der exakten Nachpriifung. 
An den anderen gepriiften Sorten waren bis zur hochsten Dosis keine Schadigungen zu er
kennen. (R. M ii l l ve r s tedt  u. H. P i e t s c h ,  Rheinland-Pfalz) 
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Erfahrungen mit Fliissigdiingern in Kombination mit Herbiziden. -Auch in der Bundesrepublik 
stoBt der Einsatz von Fliissigdiingern auf zunehmende Resonanz in der Praxis, zumal sich nach 
praktischen Erfahrungen bei dieser Art Diingung Einsparungen auf dem Herbizidsektor ab
zeichnen. Diese Erfahrung wird in einer Versuchsserie iiberpriift. 
Bei mittlerem Unkrautbesatz von Kl e t t e  n la  b k r a  u t, e feu b l a  t t r. E h  ren  pre i s, Ack e r 
s t i e  f m ii t t e r  c hen  und Er  d r au  c h wurde bereits allein <lurch den Einsatz des Fliissigdiingers 
Klettenlabkraut um 75 % und der Ehrenpreis vollstandig eliminiert. Stiefmiitterchen und Erd
rauch wurden ebenfalls schwer in Mitleidenschaft gezogen. Bei gleichzeitigem Einsatz von 
Aret i  t f l. (Dinosebacetat, 5,0, 4,0 bzw. 3,0 1/ha), U 46 KV f lu id  (Mecoprop, 4,0, 3,0 und 
2,01/ha) und Tribun i l  Com bi  (Methabenthiazuron + DP, 4,0, 3,0 und 2,0 I/ha) war die 
Wirkung um ein Viertel bis ein Drittel reduzierter Aufwandmengen ebenso gut wie die alleinige 
Anwendung der Normal-Aufwandmenge. Die Untersuchungen werden fortgesetzt. 

(M. Sch lute r  u. G. G. B i r g e!, Rheinland-Pfalz) 

In zwei Versuchsreihen zu je fiinf Versuchen zur Bekampfung von Ungrase rn  und Un
k r ii u t e rn  in Wintergerste wurden nachstehend aufgefiihrte Herbizide beziehungsweise 
Herbizidkombinationen eingesetzt: 
Im Herbst nach der Saat vor dem Auflaufen des Getreides - I gr  an  5 0 0, S tomp, 
Tr i bun i l, Mudeka  N, Dicuran ,  Argold; im Herbst nach dem Auflaufen-Arelon +
Aret i t, To lkan  + Oxyt r i l  M, Tol k a n  Super ,  Ar e lon  + For t ro l; im Friihjahr
Are lon  + Are t i t ,  Are lon + Cer t ro l  H, .Tolkan + Oxytr i l  M, Graminon  p lus, 
Tant i zon  + Dich lorprop, Tolkan  Supe r, Are lon  + For t r ol, Are lon  P ,  Are t i t  
NAH) und Al opex (NAF). 
Der Besatz mit Acker fuchssch  wanz  war in den Versuchen unterschiedlich hoch. Im Durch
schnitt der Versuche lag er bei ungefahr 340 ahrentragenden Halmen je m2

• Alle eingesetzten 
Praparate wiesen eine gute bis sehr gute Wirkung gegen Acker fuc hsschwanz  auf. Mit 
einem durchschnittlichen Bekampfungserfolg von 87 beziehungsweise 90 % zeigten Tantizon 
+ Dichlorprop und Igran 500 zwar auch noch einen guten, jedoch den vergleichs\ttise
schwachsten Bekampfungserfolg. Zwischen den einzelnen Behandlungsterminen - Vorauflauf,
Nachauflauf/Herbst, Nachauflauf/Friihjahr - bestanden keine sehr groBen Unterschiede. Wie
in den vorjahrigen Versuchen war jedoch in den im Nachauflauf/Herbst und im zeitigen
Friihjahr behandelten Parzellen die beste Ackerfuchsschwanz-Bekampfung festzustellen.
Von den zweikeimblattrigen Unkrautern sind Voge  I m  i e r e  und Ka mi  II e von alien Praparaten
befriedigend bekampft worden. Gegen Ehrenpreis zeigten von den im Vorauflaufverfahren
eingesetzten Herbiziden Stomp die beste und Dicuran -wie bekannt - eine nur unzureichende
Wirkung. Gegen Kle t t en la  bkra  u t erwies sich in den diesjahrigen Versuchen Stomp als recht
wirksam. Argold und Mudeka N reichten an diese Ergebnisse nicht ganz heran. Die im Nach
auflauf eingesetzten Wirkstoffkombinationen bekampften Klettenlabkraut ebenfalls sehr gut.
Lediglich das zu einem spateren Zeitpunkt eingesetzte Graminon plus fiel in der Klettenlab
kraut-Wirkung deutlich ab. Schwierigkeiten bereitete die Vernichtung des Acker s t i e f 
m ii t t e r  c h e n s. Allein in den mit Stomp behandelten Parzellen war eine gute Wirkung zu ver
zeichnen. Die Ertragsergebnisse waren durchweg als sehr positiv zu bezeichnen. Beim Ver
gleich der einzelnen Parzellen miteinander zeigten die Herbstbehandlungen einen leichten
Vorteil gegeniiber den Friihjahrsspritzungen, eine Feststellung, die die Versuchsergebnisse
der vergangenen Jahre durchaus bestatigen. Das zu einem spateren Zeitpunkt eingesetzte
Gramion plus hatte die geringsten Ertragsverbesserngen aufzuweisen. Lagerneigung wurde
<lurch die Herbizide nur wenig beeinfluBt. In zwei Versuchen war jedoch verstarkts Lager
<lurch Tolkan Super und Arelon + Fortrol zu beobachten. Weiterhin zeigten die im Nach
auflauf/Herbst behandelten Parzellen Schocks und Veratzungen, die sich jedoch nicht negativ
auf den Ertrag auswirkten. Schocks und Veratzungen wurden ebenfallss in den mit Tantizon +
Dichlorprop und den mit Arelon P behandelten Parzellen festgestellt. Nach Gramion plus
Behandlung waren dariiber hinaus Halmverkiirzungen zu beobachten.
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In fiinf Versuchen zur Bekampfung zweikeimblattriger Unkrauter wurden folgende Herbizide 
eingesetzt: Im Vorauflaufverfahren - Stomp, Mudeka  N,  A r e s i n  mit nachfolgender 
A r e t i  t-Spr i t zung  (NAH); nach dem Auflaufen der Gerste im Herbst - Oxy t r i l  M; nach 
dem Auflaufen im Friihjahr - Are t i t, Herbog i l  f l ii s s i g ,  Cer t ro l  H ,  For t ro l, 
F an e r o n  p lus ,  Basagran  p lu s ,  Cer t ro l  DP. Die in den Versuchen vorhandenen zwei
keimblattrigen Unkrauter wie Ehrenpre i s, Kami l l e  und Voge lmie r e  wurden mit den 
Praparaten gut bekampft. Gegen Acker s t i e fmii t t e r chen  zeigten allerdings nur Stomp, 
Aresin/ Aretit und Oxytril M zufriedenstellende Bekampfungsergebnisse. Erkennbar war, 
dais <lurch den Herbizideinsatz im Herbst die Unkrauter sicherer erfalst worden sind als <lurch 
die Friihjahrsbehandlungen. Der Friihjahrseinsatz von Aretit reichte in einigen Versuchen 
nicht aus. Gemessen an den Ertragsergebnissen waren die im Herbst durchgefiihrten Behand
lungen am besten zu beurteilen. In den mit Aresin/ Aretit behandelten Parzellen waren 
Wachstumsschocks und kurzfristige Veratzungen der Gerstenpflanzen zu beobachten, die 
sich jedoch keinesfalls negativ auswirkten. (E. G r ig  o, Bonn) 

In acht Versuchen zur Bekampfung von Ung r as  e r  n und U n  k r a u  t e rn  in Winterweizen 
wurden folgende Herbizide und Herbizidkombinationen ausgebracht: Im Herbst nach der 
Saar - vor dem Auflaufen-Tok Ul t ra ,  Mudeka  N, I g r a n  500, Tr ibun i l; im Friih
jahr - Dicuran  500 und als Folgespritzung zirka 10 Tage spater CMPP , Are lon 
+ Aret i t, Tolk a n  + Oxyt r i l  M,  Are lon  + Ce r t ro l  H,  G r a m inon p lus, A lopex
und als Folgespritzung zirka 10 Tage spater CMPP, Are l  o n  P. Der Besatz mit ahrentrafen
den A e k e  r fuchssch  wan z-Halmen lag im Durchschnitt der acht Versuche bei 318 je m . Er 
schwankte zwischen 20 und 915 Halmen. Die im Herbst im Vorauflaufverfahren eingesetzten 
Bodenherbizide zeigten mit Ausnahme von Tok Ultra zwar noch eine zufriedenstellende Wir
kung gegen Ackerfuchsschwanz, <loch reichten die Ergebnisse nicht an die der im Friihjahr ein
gesetzten Praparate heran. Die beste Wirkung mit durchschnittlich 99 % war in den Parzellen 
festzustellen, die im zeitigen Friihjahr behandelt worden waren. Zweikeimblattrige Unkrauter 
wurden gut erfalst. Die Vorauflauf-Praparate, einschlielslich Tok Ultra und Mudeka N, zeigten 
die bekannte unzureichende Wirkung gegen Kle t t en labkraut. Tok Ultra erfalste auch 
E h r e n pre i s  in mehreren Versuchen nur unzureichend. Die im Friihjahr eingesetzten Mittel 
wiesen eine bessere Wirkung als die im Herbst gespritzten auf. Einen sehr guten Erfolg brachten 
die friihzeitig eingesetzten isoproturonhaltigen Mischungen. Die Vertraglichkeit der Praparate 
war gut. So konnten die Ertrage in den behandelten Parzellen fast durchweg verbessert wer
den. Die Ertragssteigerungen wiegen um so mehr, als in den unbehandelten Parzellen bereits 
hohe Ertrage gemessen wurden. Es bestanden keine deuclichen Unterschiede zwischen den 
Herbstspritzungen und den Friihjahrsbehandlungen. Dennoch verdient in den rheinischen 
Fruchtfolgen, in dem hier meist verhaltnismalsig spat gesaten Winterweizen, die Ungras- und 
Unkrautbekampfung im Friihjahr den Vorzug. Dadurch ist namlich nach Erkennen von 
Unkrautarten und der Menge der Unkrauter der gezielte. Einsatz der Herbizide beziehungs
weise Herbizidmischungen moglich. 
In weiteren sechs Versuchen stand die Bekampfung zweikeimblattriger Unkrauter im Vorder
grund. Nach der Saat vor dem Auflaufen erfolgten Herbstspritzungen mit Argo ld  und 
Mudeka  N. Die Applikation der anderen Praparate erfolgte im Friihjahr. Der Unkraut
besatz war in den einzelnen Versuchen als schwa eh bis mitre! zu bezeichnen. Am haufigsten traten 
Kami l l e, Voge lmiere, Ehrenpre i s  und Acker s t i e fmii t t e rchen  auf. Argold erfalste 
Ehrenpreis und Mudeka N Kamille in jeweils einem der Versuche nicht ausreichend. Acker
stiefmiitterchen wurde recht gut mit Are s in+ Are t i t ,  Oxytr i l  M und Cer t ro l  H 
bekampft. Die Wirkung gegen die anderen Unkrauter war <lurch alle Praparate als gut zu 
bezeichnen. In drei Versuchen wiesen die mit Argold behandelten Parzellen deutlich gesicherte 
Ertragsminderungen auf. In diesen Versuchen waren <lurch die Argold-Anwendungen klar 
ersichtliche Verringerungen der Keimpflanzenzahlen, der ahrentragenden Halme, starke Ver-
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ringerungen und Verkiirzungen der Wurzeln sowie erhohtes Lager festzustellen. Mudeka N be
wirkte in einem Versuch Verringerung der Keimpflanzenzahl, erhohtes Lager und eine deut
liche Ertragsminderung. In den anderen Parzellen waren bei sehr hohen Ertragen in den unbe
handelten Teilstiicken noch geringe bis mittlere Mehrertrage zu erzielen. (E. Gr  i g o ,  Bonn) 

In den in Winterroggen angelegten Versuchen wurden ausgebracht: Im Herbst nach der Saat 
- vor dem Auflaufen des Getreides -Stomp,  I g r a n  500, Dicuran  5 00,  M udeka  N und
Argo ld; im Herbst nach dem Auflaufen des Getreides -Ar e l o n  + Are t i t ;  im Friihjahr -
Are lon  + Are t i t ,  To lkan  + Oxyt r i l  M und Are lon  + Cer t ro l  H. Der Acker fuchs
schwanz -Besatz war im Durchschnitt der drei ausgewerteten Versuche mit 128 ahren
tragenden Halmen je m2 nicht hoch. Die Wirkung gegen Ackerfuchsschwanz war durch die im 
Vorauflauf eingesetzten Herbizide nicht immer zufriedenstellend. Sehr gut ist dieses Ungras in
der Nachauflauf/Herbst behandelten Parzelle mit Arelon + Aretit vernichtet worden. Die im
Friihjahr eingesetzten Praparate brachten ebenfalls eine gute Ackerfuchsschwanz-Bekampfung.
Zweikeimblattrige Unkrauter wurden recht gut erfalst, wobei Stomp eine gute, Argold
keine ausreichende Wirkung gegen K l e t t en labkraut  aufwies. Gemessen an den Ertrags
ergebnissen zeigte sich, dais die im Herbst - Vorauflauf wie Nachauflauf - eingesetzten
Praparate kulturvertraglicher waren als die Friihjahrsspritzungen. Argold bildete allerdings eine
deutliche Ausnahme. In den damit behandelten Parzellen kam es mehrfach zu friihzeitigem
Lager, hervorgerufen durch Beeintrachtigungen des Wurzelwachstums des Roggens.

(E. Gr i go,Bonn) 

Im Winterweizen ist die Moglichkeit der Ack e rfuchs schwanzbekampfung im Vorauflauf
verfahren vor allem in der Fruchtfolge nach Zuckerriiben sehr begrenzt. Trotzdem stellt sich 
in jedem Spatherbst aufs neue die Frage, ob man eine vorbeugende Maisnahme einer gezielten 
Nachauflaufbehandlung im Friihjahr vorziehen soil. 
In zwei Versuchen wurden bewahrte Vorauflaufherbizide wie D i curan,  I g r a n  und Tr i 
bun i l  den neueren isoproturonhaltigen Kombinationspraparaten Are l o n  + Are t i t ,  Arel on  
+ Fortro l,  Arelon P ,  Graminon P lus  sowie To lkan  Super  for die Friihjahrs
anwendung gegeniibergestellt. Dabei zeigten die Friihjahrsvarianten sowohl im Hinblick auf
den Acker fuchs schwanz  als auch auf den Kornertrag eine bemerkenswerte Wirkung.
K le t t en labkraut wurde dagegen von einigen Praparaten bzw. Tankmischungen nicht
ausreichend erfafk Fiir die Kombinationen mit A t zmi  t t e ln  war das Klettenlabkraut sicher
zum Tei! bereits zu groK Fiir die wuchsstoffhaltigen Praparate waren dagegen die Nacht
temperaturen z. Z. der Anwendung zu niedrig. Es erscheint daher for die Praxis u. U. emp
fehlenswert, die Unkrautbekampfung unter derartigen Umstanden in zwei Arbeitsgangen
durchzufohren. Die Ungrasbekampfung kann beispielsweise bereits zu einem friiheren Zeit
punkt erfolgen als der Einsatz von Wuchsstoff- oder Kombinationspraparaten gegen breit
blattrige Unkrauter.
Insgesamt gesehen ist zumindest for siidhannoversche Ackerfuchsschwanzstandorte der Schluls
zu ziehen, dais die Ungrasbekampfung in spatgesatem Winterweizen ohne weiteres auf den Friih
ling verschoben werden kann. (PA Hannover)

In friihgesatem Wintergetreide, insbesondere Wintergerste, konnen sich Unkrauter und 
Ungraser bere1ts im Herbst stark entwickeln. Mit neueren Wirkstoffen ist eine erfolgreiche 
Bekampfung im Nachauflaufverfahren im Herbst moglich, wenn folgende Bedingungen erfollt 
sind: Die Aussaat der Wintergerste muls um den 20. September erfolgen, damit die Winter
gerste bis etwa zum 20. Oktober mindestens das 4-Blattstadium erreicht; der Boden muls 
befahrbar sein und zum Zeitpunkt der Behandlung sollten die Tagestemperaturen iiber 10°C 
liegen und kein Nachtfrost auftreten. 
Die Versuche wurden auf einem typischen Geestboden (Bodenzahl 22, Humus 1,7%) in 
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Oerel bei Bremervorde angelegt. Die Aussaat der Wintergerste (Sorte Malta) erfolgte am 
21.9.1977. Der Deckungsgrad der Unkrauter betrug 15 %, der W indha lmbesatz 120 
Halme/m2

• An breitblattrigen Unkrautern waren Ech te  K a m i l l e, Acker s t i e fmii t t e r
chen ,  V o g e l m i e r e ,  Ehrenpre i sar ten  u.a. vertreten. Das Herbizid D i curan  wurde
allein und in Kombination mit den Mitteln For t ro l ,  Faneron  p l u s  und Oxyt r i l  M im
Herbst vor der Saat am 21.9., nach dem Auflaufen am 26.10.1977 und im Friihjahr am 1.3.,
29.3. und 19.4.1978 ausgebracht. Die besten Ertrage brachte die Nachauflaufbehandlung
im Herbst (26.10.). Die Mehrertrage im Vergleich zu den Friihjahrsbehandlungen sind stati
stisch gesichert. Bei der Friihbehandlung im Friihjahr (1. und 29.3.1978) waren die Ertrage
wegen niedriger Temperaturen im Marz und April nur wenig hoher als bei der Spatbehandlung
(19.4.1978), so daB die groBen Unterschiede bei den Vorjahrsversuchen nicht bestatigt wer
den konnten.
Wenn eine Behandlung im Herbst nicht mehr moglich ist, sollte der Herbizideinsatz deshalb
im Friihjahr so friih wie moglich bei der wiederergriinten Wintergerste nachgeholt werden.

(PA Hannover) 

Bisher standen zur Nachauflaufanwendung im Friihjahr nur wenige graserwirksame Herbizide 
for den Einsatz im Winterroggen zur Verfiigung. Neben den Standardpraparaten Gesaran 
und Gesa top  wurden nochmals die neueren Mittel To lkan  S u p e r  (5 u. 61/ha), Are lon  
+ Fo r t ro l  (1 + 2 kg/ha), Dos  a mix+ Cer t ro l  H (2 + 1 kg/ha) und H e r b  a tox  (6 I/ha)
gepriift. Der Versuch wurde am 21.4.78 in einem spat gedrillten Winterroggen angelegt.
Es zeigte sich, daB Gesa top  (0,8 kg/ha) in Tankmischung mit O x y t r i l  M (1,5 I/ha), be
giinstigt <lurch nachfolgende Niederschliige, den Windha  I m  und auch Wicke, Ackerver 
g iBme inn i ch  t und Acker s t i e fmiit t e r chen  befriedigend bekampfte. Bei den Nachauf
laufspritzungen kam wieder zum Ausdruck, daB die Roggenentwicklung zum Zeitpunkt der
Spritzung und die nachfolgende Witterung fiir die Vertraglichkeit der Kultur gegeniiber den
Mitteln stark beeinflussen. Bei kaltem Wetter mit Temperaturen um den Gefrierpunkt rufen
Tankmischungen wie z.B. Dosamix + Certrol H oder Dosamix + Oxytril M deutliche
Schaden hervor. Ein leichter Wachstumsschock war auch bei der Herbatox-Parzelle zu sehen.
Die Halme waren verkiirzt. Kaum eine Schadigung war bei der mit Gesatop + Oxytril M be
handelten Parzelle zu erkennen. Bei Arelon in Tankmischung mit Fortrol hat sich gezeigt, daB
die Senkung der Aufwandmenge von Arelon auf 1 kg dem Roggen gegeniiber vertraglicher war
als die hohere Aufwandmenge von 1,5 kg/ha. Die Ungraswirkung war nur wenig gemindert.
Auch groBerer Windhalm wurde von der Tankmischung befriedigend erfaBt. Die Vertrag
lichkeit von Tolkan Super war in der niedrigen Aufwandmenge (5 I/ha) besser als mit der
hoheren ( 61/ha). Bei Anwendung von 61/ha traten voriibergehende Schaden auf, die sich spater
wieder auswuchsen. Die Beerntung und die Auswertung des Ertragsniveaus ergab folgendes
Bild. Gegeniiber der unbehandelten Parzelle mit einem Ertrag von 23,3 dt (reL = 100) er
brachte Tolkan Super (5 I/ha) rel. = 105, Tolkan Super (6 I/ha) rel. = 97, Arelon + Fortrol
(1,0 + 2,0) rel. = 95, Gesatop + Oxytril M (0,8 + 1,5) rel. = 97, Dosamix + Certrol H
(2,0+1,0) rel.=76 und Herbatox (6,0) rel.=90. Der orientierende Einsatz von MCP P
( 4 I/ha) erbrachte einen rel. Ertrag von 9 5.
Es hat sich in diesem Jahr wieder gezeigt, daB durch Gesatop in Mischung mit Oxytril M friih
(An£. Marz) eingesetzt eine befriedigende Ungras- und Unkrautbekampfung erreicht werden
kann. Der Einsatz von Tankmischungen wie Arelon + Fortrol kann ab Ende Marz/ An£. April
erfolgen, da der Roggen dann kriiftig genug ist. Allerdings darf sich der Winterroggen noch
nicht im ziigigen Wachstum befinden, sonst sind Schaden unvermeidbar. Herbatox und
Tolkan Super verdienen lnteresse. (PA Hannover) 

Bekampfung von Wind halm und U nkrau te rn  einschl. A c k e r s t i e fmii t t e rchen in 
Winterroggen im Nachauflaufverfahren im Friihjahr zu verschiedenen Terminen. - Durch die 
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friihe Anwendung (21. Marz) der Mischungen von lso pro t u ron (Arelon, 1,5 kg/ha) rnit 
Ioxyn i l  + Me coprop (Certrol H, 2 1/ha) und Bromoxyn i l  + loxyni l  + Mecoprop 
(Oxytril M, 2 1/ha) wurde insbesondere das Acker s t i e fm ii t t e r chen  besser bekampft als 
<lurch die spatere (19. April). Der Ertrag kann aber <lurch eine erhi:ihte Belastung der Kultur 
infolge kiihler Witterung negativ beeinflulst werden. Wenn der Besatz mit Unkrautein, ins
besondere Ackerstiefmiitterchen, sehr hoch ist, wird es in jedem Fall richtig sein, friihzeitig, 
bei gutem Wetter auch schon im Februar, zu spritzen. Die Gefahr einer leichten Ertrags
depression <lurch Nachtfrost sollte in Kauf genommen werden, da der verbleibende Anteil 
bei einem hohen Ausgangsbesatz an Stiefmiitterchen und einer weniger wirksamen Bekampfung 
im spateren Friihjahr zu hoch ist. Wenn Lager eintritt, ist die Beerntung des Schlages mit dem 
Mahdrescher zu stark gefahrdet. 
Bei Kombinationen Are lon mit Di no s e b-Ace ta t  (Aretit fliissig, 4 1/ha) ist Nachtfrost
gefahr bis 2 Tage nach der Anwendung von Bedeutung, bei Kombinationen mit Cer t ro l  H,  
Oxytr i l  M, Cyanaz in  + Dic h lo rprop (Fortrol, 2 kg/ha) dagegen erst ah 3 Tage bis 
14 Tage nach der Anwendung, da diese Mittel etwa eine Woche nach der Anwendung die 
Pflanzen am starksten belasten. 
Be1 geringem Besatz mit Ackerstiefmiitterchen und gutem Stand der Kultur sollte man bei der 
Auswahl der Herbizide nicht auf die Wirkung gegen Stiefmiitterchen sehen, sondern die Kom
binationen wahlen, die den hi:ichsten Ertrag erwarten !assen (Ar e l  on+ Aretit , To lkan  
S uper u.a.). Auch sollte man nicht unbedingt·zu friih spritzen, da die Gefahr einer Schadi
gung der Kultur in der Regel steigt, je friiher man spritzt. Gute Witterung im Marz sollte man 
jedoch in jedem Falle zur Behandlung nutzen. (M. R e schke ,  O ldenburg) 

Priifung der Vertraglichkeit von Breitbandherbiziden in Sommergerste. - Nach dreijahriger 
Versuchsdurchfiihrung ki:innen nachstehende Empfehlungen gegeben werden: Der Einsatz 
der Breitbandherbizide sollte aus Grunden der Wirkung und Vertraglichkeit - insbesondere 
in schwach verkrauteten Bestanden - im Dreiblattstadium bis Beginn der Bestockung erfolgen. 
Anwendungen nach abgeschlossener Bestockung bis Beginn des Schossens bringen im Vergleich 
dazu im Durchschnitt aller gepriiften Produkte Minderertrage von 2,74 dt/ha. 
Gute Wirkung und gute Vertraglichkeit der Herbizide schlielsen einander nicht aus. Anderer
seits bringen die Praparate mit der besten Wirkung nicht zwangsliiufig die hochsten Ertrage. 
Zwischen Praparaten, die hinsichtlich ihrer Wirkung vergleichbar sind, bestehen selbst bei 
friiher und sachgerechter Anwendung Ertragsunterschiede bis zu 2,82 dt/ha = 5 ,4%. 
Diese Unterschiede sind gri:ilser als der Ertragszuwachs gegeniiber Unbehandelt im Durch
schnitt aller gepriiften Herbizide bei einem Unkrautbesatz von 6% bedeckten Bodens zum 
�eitpunkt der Anwendung. Dieser Unkrautbesatz entspricht hier etwa der i:ikonomischen 
Schadensschwelle. Die Unterschiede zwischen den Produkten werden bei verspateter An
wendung deutlicher als bei friiher Anwendung. Im Mittel aller Anwendungen betragt der 
Unterschied in den Ertragen 4,60 dt/ha = 9,5 %. 
Die Reihenfolge in der Vertraglichkeit der Produkte andert sich <lurch den Zeitpunkt der 
Anwendung und <lurch die Verdoppelung derAufwandmenge nur unwesentlich. Zu den Pro
dukten mit bessererVertraglichkeit zahlen Bent azon + Dic h lorprop + 2,4,5-T,Dic h lo r 
prop + Ioxyn i l  (Basagran Plus, 5 u. 10 1/ha), (Certrol DP, 4 u .  8 l/ha), Bromoxyni l  + 
Ioxyn i l  + Mecoprop (Oxytril M, 2 u. 41/ha), Di noterb  + Mecoprop (Super Herbogil, 
5 u. 10 l/ha), um nur die ersten vier zu nennen, zu den weniger gut vertraglichen Di camba + 
MC P A  (Banvel M) und Cya n a z in + Di c h 1 or prop (Fortrol). Diese weniger gut vertrag
lichen Praparate sollten vor allem nicht bei geringer Verkrautung und bei spaterem Anwen
dungstermin zum Einsatz kommen. 
Es ist zu empfehlen, insbesondere Bromfenoxim + Me co prop+ Therbuthylaz in  
(Faneron Plus), For tro l ,  D i ch lorp ro p + Iso meth io z in  (Tantizon DP) als auch 2 ,4 ,5  -T 

+ M C P A-undDichlorprop + 2 ,4 ,5  -T-Praparate nicht bei sehr warmem Wetter (ea. iiber
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22 °C) zu spritzen, da die Belastung des Stoffwechsels der Sommergerste zu groS wird. Falls 
Zusatze von 2,4,5-T-haltigen Produkten zur Bekampfung eines starken Besatzes mit Acker
ho hlzahn  notwendig sind, sollten nur geringe Mengen 2,4,5-T zugesetzt werden, da 2,4,5-T 
die Gerste sehr belastet. (M. Reschke ,  Oldenburg) 

Bekampfung von Acker fuchs s chwanz  zu verschiedenen Terminen in Winterweizen. - In 
Fortfiihrung der letztjahrigen Versuche zur Ackerfuchsschwanzbekampfung in Winter
weizen wurden die Vor-uhd Nachteile verschiedener Behandlungstermine untersucht. Vorauf
laufverfahren: 12.10.1977. Mittel: Chlorto luron (Dicuran 500 fl., 5 1/ha), L inuron 
+ Tr i f lu ra l in  (Mudeka N, 51/ha).
Nachauflaufverfahren: 1 .3. und 17.4.1978. l\1ittel: D i cu ran  500 f l., 51/ha, I soproturon
+ D i no s e b-ace ta t  (Arelon, 2 kg/ha+ Aretit fl., 51/ha) bzw. D i curan 500 f l., A r e lon
+ Are t i t  f l., Isoproturon + Bentazo n  + D i c h lo r p rop (Graminon plus, 7 1/ha),
Me toxu ron (Dosamex, 5 kg/ha). Das Versuchsergebnis bestatigt erneut, daS die recht
zeitige Ausschaltung der Unkrautkonkurrenz erhebliche Vorteile bringt. Eine eindeutige Uber
legenheit der Vorauflauf-, verglichen mit der zeitigen Nachauflaufbehandlung im Friihjahr,
ergab sich dabei jedoch nicht. Beide Behandlungstermine lagen im Bekampfungserfolg und im
Ertrag dicht beieinander. Dagegen sind die spateren Spritzungen im Fri.ihjahr mit allen Mitteln
sowohl im Ertrag als auch in der Wirkung deutlich abgefallen, was nicht zuletzt auch auf das
anh<:1ltende trockene Wetter·nach der Behandlung zuri.ickzufi.ihren war.
Insgesamt gesehen wurden die Erfahrungen der Vorjahre bestatigt, so daS auch ki.inftig in
Fri.ihsaaten wie folgt verfahren werden sollte:
1 .  Mit Ausnahme der Standorte, die hohe Humusgehalte aufweisen bzw. stark klutig sind, ist

der Vorauflanfbehandlung (Saattermin bis Ende Oktober) der Vorzug zu geben. 
2. Von der Mi:iglichkeit der Nachauflaufspritzung im Herbst sollte nur bei sehr starker V er

grasung Gebrauch gemacht werden, da sie in der Wirkung gegen den Ackerfuchs
schwanz nicht immer befriedigt.

3. Wenn im Friihjahr behandelt werden muS, ist dies um so effektiver, je fri.iher behandelt
wird; leichte Nachtfri:iste ki:innen dabei in Kauf genommen werden.

(H. B r ede r low,  Oldenburg) 

Die unzureichende Wirkung der meisten Bodenherbizide gegen das K l e t t en labkraut  tragt 
mit dazu bei, daS die Bekampfung dieses Unkrautes in Wintergerste und -weizen auf Marsch
bi:iden im Fri.ihjahr zu einer unerlafWchen PflanzenschutzmaSnahme geworden ist. Zurn Ein
satz gelangen in erster Linie Wuchsstoffe auf M e co p ro p- und Dichlorprop -Basis. Da 
die Wirkung dieser Praparate Warme erfordert, andererseits ihre V ertraglichkeit gegeniiber 
dem Getreide mit Beginn des Langenwachstums abnimmt, wurde im Erntejahr 1978 ein 
Terminspritzversuch durchgefiihrt. 
Das Ergebnis zeigt, daS groSe Unterschiede zwischen den Behandlungsterminen (22.3., 7.4., 
1 8.4., 2.5. und 17.5.) hier nicht bestehen; man kann bestenfalls Tendenzen ablesen. So bei
spielsweise, daS das Klettenlabkraut am besten <lurch die Behandlungen am 1 8.4. und 2.5. 
erfaSt wurde, was offensichtlich auf den jahreszeitlich bedingten Temperaturanstieg zuri.ick
zufi.ihren ist. In den Kornertragen haben die V ersuchsglieder, die am 18.4. bzw. 17.5. be
handelt wurden - letztere mit verringerter Aufwandmenge, 3 1/ha statt 4 1/ha - ebenfalls gut 
abgeschnitten. Wirkungsunterschiede zwischen den Dichlorprop- und Mecoprop-Praparaten 
waren dagegen kaum wahrzunehmen. Auch hinsichtlich ihrer Kulturpflanzenvertraglichkeit 
traten keine groBen Unterschiede auf. Endgiiltige Aussagen !assen sich erst nach weiteren Ver
suchen treffen. (H. B reder low,  Oldenburg) 

A c k e r st i e fmii t t e r chen  laBt sich in Wintergerste im fri.ihen Friihjahr bekampfen, wenn es 
das 4- bis 6-Blattstadium noch nicht iiberschritten hat. Dabei sind au£ humosen Sandbi:iden 
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die Blattherbizide Ioxyni l  + Mecoprop (Certrol H, 3 l/ha) und Bromoxyni l  + Ioxyn il 
+ Me cop r o p  ( Oxytril M, 2,51/ha) den Herbiziden mit Bodenherbizidanteilen wie Cyan a z 1 n
+Dich lorprop (Fortrol, 3 kg/ha), MCPA+Sim azin+Te r b u t ryn (Agren 3614,
2 kg/ha) und Dich lorprop + Isom et hioz in  (Tantizon DP, 4 kg/ha) iiberlegen. Die
Herbizidanwendung in Verbindung mit Nachtfrosten und schlechtem Kulturzustand - z.B.
durch Kalkmangel - kann zu erheblichen Minderertragen fiihren.
Die Verminderung des Ackerstiefmiitterchenbesatzes von 207 Pflanzen/m2 auf 24 bzw. 47
brachte bei einem sehr geringen Ertragsniveau im Versuch 1 Mehrertrage von 19 bzw. 29 %,
wahrend im Versuch 2 die Reduzierung des Stiefmiitterchenbesatzes von 91 Pflanzen/m2 auf
6 bis 7 bei einem sehr hohen Ertragsniveau zu keinen Mehrertragen fiihrte.

(H. Mi esne r, Oldenburg) 

Bekampfung von Win  dhalm und Un k r a  u t e rn  in Wintergerste irn friihen und spaten F riih
jahr. -In der Wirkung auf den Windhalm waren Isome thiozin (Tantizon, 1,25 kg/ha) und 
Isoproturon (Arelon, 2 kg/ha) vor Metoxu ro n  (Dosanex 3 kg/ha), Chlor toluro n  
(Dicuran, 3 1/ha) und Bentazon + Dich lorpro p  + Isoproturo n (Herbatox, 61/ha) dem 
Metoxuro n  + S imaz in  (Dosamix, 2 kg/ha) und B u turon (Eptapur, 2 kg/ha) iiberlegen, 
wobei die spatere Anwendung in der Wirkung auf Grund der Witterung in diesem Versuch ge
ringfiigig besser war als die friihere. Die Unterschiede in der Wirkung auf die breitblattrigen 
Unkrauter waren wider Erwarten gering. Dosamix und Eptapur  fielen entsprechend der 
schlechteren Wirkung auch hinsichtlich des Ertrages deutlich zuriick. 
Obwohl die Wirkungen bei der spateren Anwendung im allgemeinen besser waren, lagen die 
Ertrage bei der friiheren Anwendung - mit Ausnahme bei Ar  e1 on  und Dos an ex - deutlich 
hoher. Die Ursache diirfte in der mn v ier Wochen friiheren Ausschaltung der Unkrautkonkur
renz - auch wenn dies nicht so vollkommen gelungen ist - und der besseren Vertraglichkeit 
liegen. Die Ausnahmen A r e l  on und Dosanex zeigen jedoch, daR gut wirksame und v ertrag
liche Produkte auch noch bei spaterem Einsatz mit den Ertragen anderer Produkte, die fnih 
eingesetzt werden miissen, konkurrieren konnen. (G. R i e th ,  Oldenburg) 

Vertraglichkeit von Bodenherbiziden aus der Gruppe der Harnstoff- und Anilinderivate in 
Wintergerste bei extrem flacher Saat auf Sandboden. -Die Gerstenaussaat erfolgte 1 cm bzw. 
3 cm tie£. Bodenart: humoser Sand, 4,6% Humus. Mittel: P end ime tha l in  (Stomp, 6 l/ha), 
Linuron + Tri f lu r a l in  (Mudeka N, 4,5 I/ha), Chlor toluron (Dicuran 500 fl., 4,5 l/ha) 
und Me th a benz  th i a zuron (Tribunil, 4 kg/ha). 
In der Wirkung auf den W i n  cl ha Im war Di c u r  an  5 00 f I ii s s i g wieder einmal an der Spitze. 
Gegen Yoge lmie re  und Kamil le  zeigte Tri bun i l  und gegen A c k e rs t i e fmiit t e rchen  
Stomp die beste Wirkung. M udeka  N war in der Wirkung bei keinem der Unkrauter hervor
ragend gut, aber auch niemals das schlechteste Produkt. Ganz leichte Ausdiinnungen traten bei 
flacher Saat nach Anwendung von Mu d e k a  N und Stomp auf. Der Ertrag in Unbehandelt 
lag bei flacher Saat um 0,65 dt/ha hoher als bei tiefer Saat. Eine schnellere Jugendent
wicklung lieR sich beobachten. 
Die Steigerung der Ertrage <lurch die Unkrautbekampfung war ebenfalls bei flacher Saat nach 
Anwendung der Harnstoffe Di cur  an  500 f l  ii s s i g  und Tr i b u n i l  geringfiigig hoher als nach 
Anwendung von Stomp und Mud e k a  N. 
Die Belastung der Pflanzen <lurch Herbizide auf Sandboden bei flacher Saat war von geringerer 
Bedeutung als die <lurch tiefere Saat. Die Ursache for die gute Vertraglichkeit auch bei 
flacher Saat ist in erster Linie in der vollkommenen Bedeckung des Saa tgutes a uf Sandboden auch 
bei geringer Saattiefe von 1 cm zu sehen. Allerdings diirften in einem sehr nassen Herbst und 
auf Sandboden mit Humusgehalten unter 1,5-2 % und auf Lehm- und Tonboden mit schlechter 
Struktur andere Ergebnisse zu erwarten sein. (M. R e s c h k e ,  Oldenburg) 
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Die Unkrautbekampfung im Friihjahr in Wintergetreide litt zunachst unter den starken 
Niederschlagen des Monats Marz (z. T. iiber 110 mm). Ein zeitgerechter Herbizid-Einsatz zum 
optimalen Termin war daher nicht moglich. Mit einigen neuen Praparaten wurden in der Praxis 
erste Erfahrungen auf breiter Ebene gesammelt, die einige interessante Folgerungen erlauben. 
So fie! z. B. bei Ce r t  ro  I H auf, daB trotz des Wuchsstoffanteiles dieses Praparates jegliche 
Abdeckung der Unkrauter <lurch das Blatterdach des Getreidebestandes vermieden werden 
muB, wenn die Unkrautwirkung nicht beeintrachtigt werden soil. Dies gilt besonders fiir 
Sorten, die im Wachstumsrhythmus schnell zum Abdecken der Unkrauter neigen. Dariiber 
hinaus traten bei diesem und dem ebenfalls esterhaltigen Praparat Oxyt r i l  M Abtrift
schaden an benachbarten Rapskulturen auf. Die Schaden zeigten sich <lurch typische Gewebe
wucherungen am Wurzelhals der Rapspflanzen und beruhen nicht nur auf Direktabtrift der 
Praparate, sondern vermutlich auch auf der Esterformulierung des Wuchsstoffanteiles. 
Die Temperaturabhangigkeit der einzelnen Breitband-Herbizide wurde wiederum sehr 
deutlich. So bestatigten sich die bereits gemachten Erfahrungen, daB eine Tagestemperatur von 
etwa 8-10 °C mindestens erreicht werden muB, wenn eine optimale Unkrautbekampfung ein
treten soil. Zur Bekampfung von K le t t en la  b kra  u t  hat sich der Wirkstoff Mecoprop  in 
Winterweizen und auch Wintergerste bewahrt. Auch hier wurden die Erfahrungen unter
mauert, daB bei optimalen Wachtumsvoraussetzungen und nicht zu starkem Klettenlabkraut
besatz durchaus mit reduzierten Aufwandmengen gearbeitet werden kann) z. B. 2-2,5 I/ha). 

(Schleswig-Holstein) 

Die Herbstbestellung von Wintergetreide - insbesondere von Wintergerste - wurde <lurch die 
hohen Niederschlage im Monat September stark verzogert. Da infolge dieses Witterungs
verlaufes vorauszusehen war, daB eine Nachauflaufbehandlung in Wintergerste und auch 
Winterroggen problematisch werden konnte, wurden vielerorts die Boden-Herbizide zur 
Unkrautbekampfung im Vorauflaufverfahren bevorzugt. Sie wurden auch dort angewendet, wo 
wegen fehlender Ungraser ihr Einsatz eigentlich nicht gerechtfertigt war. Es blieb aber nicht 
aus, daB infolge des niederschlagsreichen Witterungsverlaufes in einer Reihe von Fallen das 
Saatbeet nicht ordnungsgemaB hergerichtet werden konnte, und dadurch eine gleichmaBige 
Ablagetiefe und Bedeckung des Saatkornes nicht erreicht wurde. Die Folge waren Auflauf
schaden insbesondere bei der Anwendung der Bodenherbizide S tomp,  Di cur  an und 
M u d  e k a N ,  die aber klar zu Lasten der zu flachen Saat bzw. ungleichmaBigen Saatkornablage 
gehen. Bei T r i  b u n i !  erfreute die Beobachtung, daB dieses Praparat tatsachlich bis kurz vor dem 
Auflaufen des Getreides (Spitzen) noch eingesetzt werden kann. Das Praparat Stomp beein
druckte wiederum <lurch seine besonders gute Breitenwirkung, insbesondere auch <lurch die 
Erfassung von Acker s t i e fmii t t e r chen  und Winter  raps. 
Die Nachauflaufbehandlung im Spatherbst blieb auf diejenigen Flachen begrenzt, die trotz der 
ungiinstigen Witterung zeitgerecht bestellt werden konnten und bei denen keine Vorauflauf
behandlung durchgefiihrt wurde. Zurn Einsatz gelangten neben den bekannten Atzmitteln und 
anderen Kontaktherbiziden auch Kombinationen von Are lon  mit Aret i t  sowie den Prapa
raten Oxytr i l  M und Cer t ro l  H u.a. Diese Kombinationen haben kein amtliches Zu
lassungsverfahren durchlaufen und wurden a uf eigenes Risiko eingesetzt. In einer nicht geringen 
Zahl von Fallen kam es daher zu starken Atzschaden. Diese waren· z. T. sehr erheblich und wur
den noch <lurch die hohe und langandauernde Schneedecke des Winters in ihrer Wirkung ver
starkt, so daB teilweiser Umbruch die Folge war. Die Ursache fiir die starken Atzschaden 
diirften neben der Aggressivitat der Praparatekombinationen u. a. auch in der Tatsache be
griindet liegen, daB die Getreideblatter zum Anwendungszeitpunkt im Spatherbst infolge vor
ausgegangener Niederschlage ein sehr ,,weiches" Blattgewebe aufwiesen und sich dadurch die 
Atzwirkung noch verstarkte. Ahnliche Falle wurden auch bekannt mit der ebenfalls nicht zuge
lassenen Kombination von Dos  an ex und Cer t  r o I H. Hi era us sollte der SchluB gezogen wer
den, doch mehr den amtlichen Beratungsempfehlungen auf Grundlage der BBA-Zulassung zu 
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folgen, als mit eigenen ,,Cocktails" zu arbeiten, deren Brauchbarkeit noch nicht ausreichend 
gepriift wurde. (Schleswig-Holstein) 

Der Einsatz von fiinf Herbiziden und einem Fungizid (C e r c o b i n - S u p e r) hat in allen Fallen 
zu einer erheblichen Ertragssteigerung durch das Fungizid gefiihrt. Diese Ertragssteigerung war 
in 1978 deutlicher als in 1977 zu erkennen. Der Einsatz der Herbizide hat ebenfalls, bis auf einen 
Fall im Jahre 1978, zur Ertragssteigerung gefiihrt. Eine Ertragskompensation durch das 
Fungizid wird beim Einsatz eines nicht sehr geeigneten Herbizids vermutet. 

(H. von Horn ,  Saarbriicken) 

10.1.4. Pflanzenwachstumsregulatoren 

Der Einsatz des neuen Wachstumsregulators Te rp  a l  brachte mit 3 1/ha Aufwandmenge im 
Durchschnitt Mehrertrage von 2 -2,5 dt/ha. Mit Ausnahme der So rte Dura reagierten alle Sorten 
mit einer Halmverkiirzung von etwa 10-15 cm. Die Standfestigkeit war in jedem Falle 
besser als bei ,, Unbehandelt". Die Gerste lagerte nach der Terpalanwendung erst 14 Tage 
spater und lag zudem nur sehr locker auf. (PSD Hessen) 

Halmfestigung bei Wintergerste. - Neue Halmfestiger sollen die bestehende Liicke bei Winter
gerste schliefsen. In dieser Kultur wurden Te rp a l  (Ethephon + Mepiquatchlorid, 3,0 1/ha, 
Stadium J/K) sowie Eth  r e  1 (Ethephon, 1,0 1/ha, Stadium L) auf zwei unterschiedlichen Stand
orten auf ihre biologische Wirkung untersucht. 
Der Einflufs der Wuchsregler auf Wuchshohe und Lagerneigung blieb unbedeutend. Auch eine 
vorgezogene Korn- und Strohabreife konnte nicht beobachtet werden. Tendenziell positiv ver
lief hingegen die Ertragsgestaltung. Der Mittelwert beider Kontrollen belief sich auf 48 dt/ha, 
die Relativzahlen stiegen bei Te rp  a 1 au£ 106, bei E t h  re 1 auf 108. 
Bei starkem Mehl taudruck iiberraschte die Kombination Halmfestiger und Mehltau-Fungi
zid. Wahrend im Durchschnitt beider Versuche die Tankmischungen Te rp  a l+ B ayle ton  
(Triadimefon, 0,5 kg/ha) 16% und E t h r e l  + Cercobin  Super  (Thiophanate-methyl 
+ Maneb + Captafol, 3,0 kg/ha) einen 22 %igen Mehrertrag erzielten, blieb E thre l  +
B ay 1 e t  o n  mit plus 7 % unterhalb der erwarteten Ertragszunahme. Hierfiir konnte ein ertrags
schadigender Antagonismus der beiden Mischpartner verantwortlich sein, denn die Mehltau
wirkung von Bayleton war nicht beeintrachtigt.

(R. Sch i e t inger  u. E. N a u m a n n ,  Rheinland-Pfalz) 

Anwendung von Cyc o c e l  zu verschiedenen Zeiten und in verschiedener Menge bei Winter
weizen. -Der Versuch zeigte eine klare Uberlegenheit der geteilten Cycocel-Gabe (2 x 0, 7 51/ha) 
sowohl im Hinblick auf den Verkiirzungseffekt als auch auf den Ertrag (Behandlungstermine 
18.4. u. 2.5.1978). Spritzungen bei niedrigen Temperaturen (Behandlungstermin 27.2.1978) 
werden offensichtlich vom Weizen weniger gut vertragen. Eine Erhohung der Aufwandmenge 
von 1,5 au£ 2,0 1/ha, appliziert am 18.4.1978, brachte weder eine Verbesserung der Standfestig
keit noch eine Erhohung der Ertrage. Ahrenkrankheiten wurden nicht beobachtet. 

(H. B r e d e r l o w ,  Oldenburg) 

10.2. Mais 

10.2.1. Krankheiten 

Einzelpflanzen mit den Symptomen der wahrscheinlich auf eine Viruserkrankung zuriickzu
fiihrenden M a i s b l a t t f l e c k i g k e i t  wurden, aufser im Ortenaukreis, wo dieses Krankheits-

101 



bild bereits in den Vorjahren beobachtet wurde, auch in der Breisgauer Bucht, im Markgrafler
land und im Bodenseegebiet festgestellt. Zur Erweiterung der Kenntnisse iiber diese 1976 erst
mals in Deutschland gefundene Maisblattfleckigkeit wurden Korner von erkrankten Pflanzen 
ausgesat. Von 258 aufgelaufenen Maispflanien zeigten 139 eindeutig Symptome der Blatt
fleckigkeit. Auf einem T eil dieser Pflanzen entwickelten sich start der normalen nekrotische 
Blattflecken. Wahrend der Mais mit normaler Blattfleckigkeit in seiner Ertragsleistung nur 
geschmalert war, waren die Pflanzen mit nekrotischer Fleckenbildung praktisch nicht mehr 
in der Lage, Kolben auszubilden. (FR, Baden-Wiirttemberg) 

Die W u r z  e 1- und S ten  g e I f a  u I e an Mais hat sich weiter ausgebreitet. Allerdings waren die 
Befallsunterschiede zwischen den Sorten erst auf der Maisstoppel nach der Silomaisernte ein
deutig festzustellen. (H. von H o r n ,  Saarbriicken) 

10.2.2. Schadlinge 

Die Saatmais-Vermehrungsflachen in Siidbaden werden seit Jahren z. T. mit Hilfe von Boden
geraten (Stelzengerate), z. T. vom Hubschrauber aus gegen den M a i s ziins l e r  bearbeitet. Bis 
zum Jahre 1975 waren chemische Insektizide auch vom Hubschrauber aus in Einsatz. Seitdem 
in diesemJahr starke Bienenschaden <lurch bienengefahrliche Insektizide entstanden und ander
seits die Schwierigkeiten wegen Abtriftschwierigkeiten gri:iBer wurden, ordnete das Regierungs
prasidium Freiburg seit 1976 bei Hubschrauber-Einsatzen die Verwendung eines Bacillus

thuringiensis-Praparates an. Seither gibt es keine Schwierigkeiten mehr in bezug auf Bienen, 
Wartezeiten bei Abtrift, Wiederbetretungsfrist fiir das Entfahnen des Saatmaises. Der 
bei anderen Insektiziden vorgeschriebene Sicherheitsabstand von mindestens 50 m von 
,,gefahrdeten Objekten" muB nicht eingehalten werden, da es mit diesem Praparat keine Ge
fahrdung gibt. Im Berichtsjahr wurden 794 ha vom Hubschrauber aus mit dem Praparat 
D i p e l  behandelt. Die Tendenz geht auch bei Bodengeraten wegen der ,,Umwelt-Vorteile" des 
Praparates in die gleiche Richtung. Der Landwirt nimmt wegen dieser Vorteile den hohen Preis 
und geringeren Wirkungsgrad in Kauf. (FR, Baden-Wiirttemberg) 

Der Befall <lurch den M a i s ziins l e r  war 1978 im Reg.-Bezirk Karlsruhe schwach, so daB in 
vielen Fallen auf BekampfungsmaBnahmen verzichtet werden konnte. Die Schadensschwelle 
von 4-6 Eigelege/100 Maispflanzen wurden nur in den klassischen Maisziinsler-Befallslagen 
in der Oberrheinebene erreicht bzw. iiberschritten. Insgesamt wurden 1978 im Regierungs
bezirk Karlsruhe 3 75 ha Korner- und Siilsmais gegen den Maisziinsler behandelt, davon 315 ha 
mit dem Hubschrauber und 60 ha mit Stelzenschleppern. Die Behandlungstermine lagen in der 
Oberrheinebene zwischen dem 31.7. und 4.8.1978. (KA, Baden-Wiirttemberg) 

In einem Versuch wurden 9 Praparate auf ihre Wirkung gegen Mai sz iin s l e r  gepriift. Der 
Befall in Unbehandelt betrug durchschnittlich 43 Raupen/100 Maispflanzen. Die besten 
Wirkungsgrade erreichten C e 1 a t  h.i on ( Chlorthiophos) mit 78 ,3 % , D e c  i s  (Decamethrin) mit 
75,3 % und das Vergleichsmittel Hos ta th ion  (Triazophos) mit 73,4%. Alie anderen Mittel 
blieben deutlich unter 70 % Wirkung. (KA, Baden-Wiirttemberg) 

Mai s z iin s l e r. - Der Schlup£ der ersten Falter im Kontrollkafig (Frankfurt/M.) erfolgte am 
16. Juni und lag damit 10 Tage friiher als im Vorjahr. Infolge der kiihlen Witterung erstreckte
sich der Schlup£ iiber einen langeren Zeitraum (16. Juni bis 12. Juli).
Aii der BergstraBe wurden in der UV-Fanglampe die ersten Falter am 20. Juni festgestellt,
wahrend im Hessischen Ried im selben Monat in der UV-Fanglampe keine Falter gefangen
wurden. Insgesamt gesehen war die Flugaktivitat ahnlich schwach wie im Vorjahr. Der Flug-
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hohepunkt an den UV-Fanglampen wurde im Hessisehen Ried in der fonften Julipentade 
und an der BergstraBe in der letzten Julipentade erreieht. Die Anzahl der Eigelege/100 Pflanzen 
bewegte sieh zwisehen O (BergstraBe) und 20 (Hessisehes Ried). 
Der Bekampfungstermin wurde auf die Zeit vom 27. Juli bis 1. August, 10 Tage spater als 
1977, festgesetzt. Die Bekampfung wurde wieder mit dem Hubsehrauber (ea. 60 ha) und mit 
dem Stelzengerat (ea. 150 ha) vorgenommen, wobei die behandelte Flaehe um ea. 30% 
geringer war als im Vorjahr, was in erster Linie auf den sehr unregelmaBigen Befall zuri.iek
gefohrt werden muK 
Wahrend an der BergstraBe bei sehwaeher Eiablage aueh nur ein geringer Raupenbesatz 
(5 Raupen/100 Pflanzen) bonitiert wurde, wurden im Hessisehen Ried bis zu 164 Raupen/ 
100 Pflanzen gezahlt. 
Als Bekampfungsmittel wurde vom Hubsehrauber Thiodan  (3 I/ha) und vom Stelzengerat 
H o s t a t h i o n  (31/ha) ausgebraeht. 
In einem Bekampfungsversueh konnten die s y n  the t i s  ehen  P y  r e t h r o  i d  e bei entspreehender 
Dosierung, wie im Vorjahr, mit Wirkungsgraden von i.1ber 90 % i.iberzeugen. Wahrend Thiodan 
mit emem Wirkungsgrad von nur 3 9'. % deutlieh abfiel, erreiehte Hostathion mit 9 5 % Wirkungs
grad ein sehr gutes Ergebnis. 
Die an der Bergstrafse eingesetzte Pheroeon-Falle, die mit dem Loekstoff Os t r a m o n e  (New 
York Strain) besti.iekt war, braehte im Vergleieh zur Liehtfalle nur ein sehr geringes Fang
ergebnis; insgesamt wurden nur 2 Falter gefangen. (PSD Hessen) 

Die Versuehe zur Bekampfung des M a i s  z ii n s I e r  s standen 1978 unter dem sehwaehsten 
Befallsdruek seit Jahren. In der Kontrolle wurde ein Befall von 36 % festgestellt; dies ist ein 
Befall, .<ler die Sehadsehwelle nieht erreieht. Die Wirkungsgrade von z.B. 0,3 1/ha Dee i s  
la gen bei 84, von 0,5 1/ha Deeis bei 97  und 0 ,  7 1/ha Deeis bei 100. Ho s t  at  h i  on  erreiehte 
mit 88 % seine bisherige Leistungshohe. 
Wenn man einmal von den Kosten einer Maiszi.inslerbekampfung absieht, di.irften mit der 
Pri.ifung bzw. Zulassung der Pyrethroide die Probleme der Maiszi.inslerbekampfung nahezu 
gelost sein. (PSD Hessen) 

Die Versuehe in Mais mit insektiziden Granulaten (Cura te r r  und Te m i k  10 G) und mit 
Flaehenbehandlungen (L indan) braehten an einem Standort (pH-Wert=6,8) bei relativ 
schwachem D r a h twurm- und F r i t f l i e g e n befall bzw. bei mittlerem Nematoden besatz 
nur geringfi.igige, in keinem Falle gesieherte Ertragsunterschiede. Auf einem anderen Standort 
mit m1ttlerem Boden (pH-Wert= 5 ,2) ergaben sich bei einem Nematodenbefall (Kontrolle) von 
630 Pratylenehen pro 10 g Wurzel, for Curaterr (1 g/lfdm Drillreihe) 100 Pratylenehen, for 
0, 75 g/lfdm Curaterr 230 Pratylenehen und fi.ir Temik 10 G mit 1 g/lfdm insgesamt nur 33 Praty
lenehen. Die bis ,,gut" gesieherten Ertragsunterschiede betrugen bei einem verhaltnismafsig 
niedrigen Ertragsniveau.140-149 gegeni.iber der Kontrolle (100). 
Der F r  it f l  i e g e n  befall von 73 % in ,, Unbehandelt" wurde in den Granulatparzellen auf 0 
reduziert. Bei Mes  u r o l-Saatgutbehandlung betrug der Fritfliegenbefall noeh 26 %. 

(PSD Hessen) 

Die Beobachtung, daB relativ hoher Befall <lurch f r e i l ebende  Nema to d e n  in Mais und 
Getreide in Verbindung mit niedrigen pH-Werten zu finden ist, wird haufig gemaeht. Die Auf
kalkung derartiger Boden sollte daher auf solchen Standorten vor einer PflanzensehutzmaB
nahme erfolgen. (PSD Hessen) 

Vertraglichkeitsuntersuehungen von Mais-Saatgutpuder auf D i a z i n o n -Basis. - Im Jahre 
1977 wurden erstmalig in Versuchen Schaden <lurch Saatgutpuder auf Diazinon-Basis fest
gestellt, die zu Ausdi.innungen, korkenzieherartigen Verdrehungen der Keimlinge und Ertrags
minderungen fiihrten. 
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In einem Exaktversuch mit zwei Sorten (Anjou 21, Blizzard) und zwei Ablagetiefen ( 4 und 8 cm) 
sowie vier Feldversuchen mit vier Sorten (Anjou 21, Blizzard, Faria, Primeur) wurden 1978 
die Versuche wiederholt und die Ergebnisse von 1977 bestatigt. F r i  t f l i egenbefall wurde 
in beiden J ahren nicht festgestellt. 
Mais-Saatgutpuder auf Diazinon-Basis konnen nachhaltige Schaden an den Maiskeimlingen 
verursachen, die sich im Laufe einer Vegetation nicht auswachsen und dementsprechend zu 
Ertragsminderungen fiihren. Sie sind desto starker, je ungiinstiger andere Wachstumsfaktoren 
negativ eingreifen (zu tiefe Saatgutablage, kalte Witterung wahrend der Keimung, schlechte 
Triebkraft des Saatgutes und unzureichende Nahrstoffversorgung des Bodens). Die nicht zu
friedenstellende Triebkraft der Sorte Blizzard im Jahr 1978 machte daher die Phytotoxizitat 
des Diazinon-Praparates besonders bei 8 cm tiefer Ablage des Maises gegeniiber Mesuro l 
Inkrustation deutlich. Unter diesen Bedingungen ergab eine Basu  d i n  -Puderung 11  % weniger 
Griinmasse als die Kontrolle (443 dt/ha) und die Mesurol-Inkrustation 13 % mehr. 
Die Beobachtungen iiber das negative Zusammenwirken von mangelnder Triebkraft, un
giinstigen W achstumsfaktoren und Diazinon-Praparaten wurden somit <lurch die Feldversuche 
bestatigt, obwohl die Schadigungen etwas schwacher waren. AbschlieBend kann festgestellt 
werden, daB Saatgutpuder auf Diazinon-Basis nicht zu empfehlen sind. (Hannover) 

Der Versuch zeigte, daB die Anwendung von Diaz inon -haltigem Saatgutpuder (Basud in 
Maissaatgutpuder, 1 kg/100 kg) zumindest beim Kornermais zu Ertragsverlusten fiihren kann. 
Es ist aber damit zu rechnen, daB der verminderte Auflauf auch bei anderen Nutzungsformen 
des Maises zu Ernteausfallen fiihrt, wobei allerdings die vorliegenden Ergebnisse keine Schliisse 
dariiber zulassen, wieweit die verringerte Anzahl Pflanzen den vergrofserten Standraum und 
das vorhandene Diingerangebot zu verstarktem Massenwachstum nutzen konnen. 
Unklar blieb auch, ob die Ertragsminderung ausschlieB!ich auf die Wirkung der Behandlung 
zuriickzufiihren ist oder ob weitere Faktoren wie -Oberlagerung des angebotenen Saatgutes, 
Verschlammung der Boden oder kalte Witterung als Ursachen in Frage kommen. Es zeigte sich 
bei Kontrollen aber stets, daB die Korner, deren Keimlinge die beschriebenen MiBbildungen 
aufwiesen, besonders in der Gegend des Keimlings dichte Konkretionen des Praparates zeigten. 
Der SchluB scheint berechtigt, dafs Diazinon-Saatgutpuder bei Mais zumindest bei einem 
Zusammentreffen mit ungiinstigen Witterungsbedingungen zu Auflaufschaden und Ertrags
verlusten fiihren konnen. (G. La u e ns te in ,  Oldenburg) 

F r i t f l i egen  (Oscinilla frit-pusilla-Gruppe). - Bei der Inkrustierung des Saatgutes mit einem 
Saatgutpuder hat sich die Umstellung auf das Haftmittel Dextrin bewahrt. Die Staubent
wicklung beim Inkrustierungsvorgang und beim Drillen war erheblich geringer. Zwar traten 
in der Jugendentwicklung auch bei Anwendung eines Saatgutpuders haufig Befallssymptome 
auf; sie verwuchsen sich jedoch und fiihrten in der Regel nicht zu Ertragsminderungen. Zusatz
lich zur Inkrustierung im 1 1/2- bis 2-Blattstadium durchgefiihrte Ganzflachenbehandlungen 
erwiesen sich als nicht erforderlich. (Schleswig-Holstein) 

10.2.3. Unkrauter 

Bei der Hirsebekampfung in Mais waren die Grenzen der Nachauflauf-Praparate durchweg 
ab dem Dreiblatt-Stadium erreicht. (K.-H. L a n g g u  th ,  AfLuB Ansbach) 

Im Mais selektieren sich mehr und mehr atrazinwiderstandsfahige Unkrauter wie Schwarzer  
Nacht scha t t en  und bestimmte Meldenarten heraus. Unterblattspritzung mit Reg lone  
oder A r e t i t  bzw. Flachenspritzung mit vertraglichen Atzmitteln wie Faneron  oder 
Cer t r o l  erlauben eine Problemlosung. (W. Pau l ik ,  AfLuB Deggendorf) 
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In Schwemmist-Betrieben treten in zunehmendem Maise Probleme bei der allgemeinen 
Unkrautbekampfung auf. Gesapr im-/Atraz in-Anwendungen im Vorsaat- bzw. Vorauf
lauf-Verfahren bringen nur mehr unbefriedigende Bekampfungserfolge. In erster Linie di.irfte 
hierfi.ir wohl der Humusgehalt verantwortlich sein. Daher wird fi.ir diese Betriebe die 
Unkrautbekampfung im Nachauflauf bedeutsam werden. (Chr. K r a u s e ,  AfLuB Bayreuth) 

Auf anmoorigen Standorten mit mehrjahrigem Maisanbau zeigten sich 1978 Schwierigkeiten 
bei der Bekampfung von Meldenarten mit Atraz in. In einem Fall erwiesen sich W e ilse r 
Ganse fuls und die Ech t e  Melde  als resistent gegeni.iber zweimaliger Atrazin-Anwendung 
einschlieislich Zusatz von Ol eo Rus t i ca  11 E. Erst nach Faneron-Nachbehandlung lieis 
sich das Problem losen. Auf einem Standort in Niederbayern mit Vorkommen eines atrazin
resistenten Biotyps der Voge lmiere  gelang es mit Aqu ino! 8 0  und Fa neron  bzw. 
Mai s  -Cer t  r o l ,  das Unkraut ausreichend in Schach zu halten. 
Zur Losung des in Si.idbayern immer haufiger auftretenden Problems der Amp fer  bekampfung 
im Mais erwies sich Aquino! 80 nach zweijahrigen Versuchs- und Praxiserfahrungen zum 
Zeitpunkt des Spitzens des Maises als brauchbar. 

(H. Kee s ,  LBP Mi.inchen und G. Krumrey ,  AfLuB Rosenheim) 

Die Unkrautbekampfungsversuche im Mais ergaben 1m Grunde keine neuen Erkenntnisse. 
Dort, wo besonders K l e tten labkraut starker auftrat, haben sich Ole o-Ge s aprim, 
Mai s  -Cer t  ro I und A q u-i no I 8 0 durchgesetzt. Die Maisvertraglichkeit von Aquino! 80 
ist nicht immer zufriedenstellend. Die strikte Einhaltung der Anwendungsbestimmungen ist 
bei diesem Praparat wichtig. Ausfallgetreide wurde durch Oleo-Gesaprim gut bis ausreichend 
erfalst. 
Schwierigkeiten bringt mehr und mehr die Unkrautbekampfung mit At raz in  in Wasser
schutz- bzw. -einzugsgebieten. Viele Landwirte sind sich iiber den wasserrechtlichen Stand ihrer 
Betriebsflachen und die daraus zu folgernden Konsequenzen fi.ir die Anwendung von Pflanzen
behandlungsmitteln nicht im klaren. Atrazin ist, gle1ch in welcher Konzentration, mit der 
Auflage W 2 (Pflanzenschutzmittelverzeichnis 1978, Tei! 1) versehen, so dais praktisch nur 
noch S imaz in  und T erbut ryn  als kostenertragliche Praparate i.ibrig bleiben. Von den 
durch diese W 2-Auflage betroffenen Landwirten wird nicht verstanden, dais auch die geringer 
atrazinhaltigen Kombinationspraparate von der Anwendung in Wasserschutzgebieten der 
Zone 2 ausgeschlossen sind. (PSD Hessen) 

Unkrautbekampfung in Mais. - Der langjahrige Einsatz reiner At raz inmittel fi.ihrte auf den 
Maisanbauflachen zu Verschiebungen im Unkrautspektrum. In den warmeren Regionen stehen 
mittlerweile mehr die H i  r s e arten, in den ki.ihleren und feuchteren Hohengebieten mehr 
K l e t t e n labkraut ,  Kami l l e ,  Saa twucherb lume  und K n o t e r i c h arten im Vorder
grund. Zur Losung dieses Problems werden vermehrt Kombinationspraparate oder Tank
mischungen von der Praxis eingesetzt. 
Unter den hinsichtlich Bodenfeuchte i.iberaus gi.instigen Versuchsbedingungen gelang die 
Bekampfung der vorhandenen Unkrauter im Hohengebiet mit Ge sapr im  50 (Atrazin, 
2 kg/ha, Vorauflauf ( VA)) und Oleo Ces a  p r im (Atrazin, 61/ha, Nachauflauf (NA)) ebenso
gut wie durch NA-Behandlungen mit P r imex t ra  (Atrazin+Metolachlor, 31/ha), Ma is
Cer t o l  (Atrazin + Bromoxynil, 1,5 kg/ha) und einer Tankmischung aus Ge s a p r im 50 
(1,5 kg/ha)+ Fa neron  (Bromfenoxim, 2 kg/ha). Geringfi.igige Schwachen zeigten sich bei 
Ges a p rim 50 und Aqui nol  80 (Atrazin + Cyanazin,3 kg/ha) im Nachauflauf. Cer t rol  B 
(Bromoxynil, 21/ha), Basagran  (Bentazon, 4 !/ha) und Faneron  (Bromfenoxim, 3 kg/ha) 
schadigten die Unkrauter so stark, dais sie als Konkurrenten fi.ir die Kultur ausschieden. 
Die bei den meisten Mitteln aufgetretenen Arzschaden hatten sich schnell ausgewachsen und 
blieben ohne Einfluls auf den Ertrag. (K. P a s s e k ,  Rheinland-Pfalz) 
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Durch jahrelangen Maisanbau und stand1ge Atrazin-Anwendung haben sich Hirse arten 
selektiert und ausgebreitet. In zwei Versuchen in der Vorder- und Westpfalz wurde ein Besatz 
von 3 79 bzw. 42 ahrentragenden Hirsehalmen je m2 festgestellt. An Arten treten vor allem 
G r ti n e B o r s  t enh i r s  e ,  BI u t f  in g e  r h i  r se  und H tihne  r h i  r s  e auf. Im Westpfalzer 
Gebiet machen sich in der Hauptsache die beiden erstgenannten Arten breit, in der Vorderpfalz 
die Htihnerhirse. 
In den gesamten Versuchen wurden Mittel vor der Saat appliziert und eingearbeitet (VSE) 
(Su t a n  6 E (Butylat, 5,0 1/ha) + A t r a z i n  5 0 0  (Atrazin, 1,0 1/ha)) und in Spritzfolge mit 
Cer tro l 40 (loxynil, 1,0 I/ha) nach Auflauf (NA) der Kultur eingesetzt. Vor dem Auflauf (VA) 
kamen P r i m e x t r a  (Atrazin + Metolachlor, 4,51/ha) und die Kombinationen Lasso  
(Alachlor, 3,5 1/ha) + G e s a p r im 50 (Atrazin, 1,0 kg/ha) und S t omp (Pendimethalin, 5,0 
I/ha) + Ge  sap  r im 5 0 0 f l. (Atrazin, 2,0 1/ha) zur Anwendung. Nach Kulturauflauf (NA) 
wurden A q u i n o !  8 0  (Cyanazin+Atrazin, 4,0 kg/ha), Primextra (4,51), A SU 77016  H 
(Atrazin) + S y n e r g i d  (2 + 5 1) und die Kombination Stomp+ Gesaprim 500 fl. (5 + 2 1), 
Gesaprim 500 fl. (1,5 1) + Faneron  (Bromfenoxim, 1,5 kg/ha)+ Ol eo 11 E (5,0 1) ein
gesetzt. Die Wirkung auf die Unkrauter war in beiden Versuchen gut bis sehr gut. Im Versuch 
auf Sandboden wurden Borsten- und Fingerhirse von Aquino! 80, von der Kombination 
Stomp + Gesaprim 5 00 fl. und P r i m e  x t r a gut erfafst. Auch Su tan 6 E + Certrol 40 in 
Spritzfolge erzielte eine gute Hirsewirkung. Aquino! 80 hatte in d1esem Versuch auch eine 
hohe Nebenwirkung auf Que c k e. 
Im Versuch auf sandigem Lehm mit hohem Humusanteil (ea. 12 %) konnten in der Wirkung 
auf H tihnerh i r se  nur Primextra (6,0 I) und die Kombination Stomp+ Gesaprim 500 fl. in 
Anfangs- und Dauerwirkung tiberzeugen, wahrend Aquinol 80 gerade noch befriedigte. Atrazin 
500 + Synergid, Gesaprim 500 fl. + Faneron + Oleo 11 E waren weniger durchschlagend in 
der Wirkung; die nur gering geschadigten Hirsepflanzen wuchsen durch und entwickelten sich 
stark. Schaden an der Kultur traten nur in d1esem letztgenannten Versuch auf, sie waren bei 
der Tankmischung von Gesaprim + Faneron + bi am starksten; diese Mischung mufs bei 
weiteren Prtifungen ausscheiden. (R. Sc h i e t i n g e r  u. K. H e r r b r u ck ,  Rheinland-Pfalz) 

Unterblattspritzung im Mais. - Mit der Zunahme der Maisanbauflache in Norddeutschland 
ist eine stetige Zunahme von Schadhi r sen  einhergegangen. Dabei entfallen auf die H tihne r 
h i r s e  70%, auf die G rune Bors tenh i r se  20% und auf die F i n g ethi rse 10%. In land
wirtschaftlichen Betrieben mit starker Mastviehhaltung und dementsprechendem starkeren 
Maisanbau wird die Hirsebekampfung zu einem Problem, da auch Folgekulturen von Hirsen 
beeintrachtigt werden, in denen clie Hirsen schlechter zu bekampfen sind. Das Ziel einer Hirse
bekampfung im Mais mug also sein, die Zahl der Hirsepflanzen, die noch zur Samenreife 
kommen, so gering wie moglich zu halten. Das ist auf lehmhaltigen Boden mit einer Herbizid
spritzung von A q u i n o  1 8 0 oder P r i m e  x t r a meistens zu erreichen. Auf humosen Sand
boden, die stark zur Austrocknung neigen, kann dagegen die Htihnerhirse nach einer Be
handlung noch so stark auflaufen, <lag die Maiskultur gefahrdet ist. 
Da eine Zweitspritzung mit den zugelassenen Mitteln im Nachauflauf nicht problemlos ist, 
wird die Notwendigkeit einer Unterblattspritzung mit weniger pflanzenvertraglichen Mitteln 
immer dringender. Seit 1973 prtift die Bezirksstelle Bremervorde Mittel fiir die Unterblatt
spritzung. Fur eine Praxis-Anwendung fehlten bis 1977 geeignete Zusatzeinrichtungen fiir die 
Spritzgerate. Vorhandene Dusenstandverlangerungen von Tecnoma und Eigenbaugerate mit der 
Floodjetdtise arbeiteten noch zu ungenau. Deshalb wurden in enger Zusammenarbeit mit der 
Hauptgenossenschaft Hannover verschiedene Dusen geprtift und bestimmte Gerateanforde
rungen an die Herstellerfirmen weitergegeben. 
Die Unterblattspritzung bei einer Wuchshohe des Maises von 40-60 cm erfordert hochste 
Prazisionsarbeit, wird <loch mit mehr oder weniger maisunvertraglichen Herbiziden wie 
.Igra n 500 (3-41/ha) und dem hierfiir nicht zugelassenen Gr a m o x o n e  (3,0 1/ha) gearbeitet. 
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Die mit verschiedenen Geraten (Agrotop Original Hendlmeier, Rau und Schmotzer) 1978 
durchgefiihrten Versuche lieisen sofort erkennen, dais <lurch einen Heckanbau die geforderte 
Prazision nicht erreicht wird. Frontanbau oder Zwischenachsanbau muis es schon sein. Die 
Fahrgeschwindigkeit ist auf 5-6 km/ha zu reduzieren. Um auch in der Maisreihe stehende 
Hi  r s e pflanzen exakt zu erfassen, muis mit zwei Diisen je Reihe gearbeitet werden, deren 
Spritzstrahl die Maisstengel bei etwa 10 cm iiber dem Boden treffen, nicht ho her und nicht 
niedriger. Das trifft besonders fiir Gr a m  ox one  zu. Zur Minderung des Anwendungs
risikos sollte dieses Praparat erst bei 60 cm Wuchshohe des Maises eingesetzt werden. Der 
stengelumfassende Blattansatz des untersten Blattes weist nach einer Gr amoxone -Behand
lung eine leichte Schadigung auf, die sich auf das weitere Wachstum des Maises nicht auswirkt. 
Eine Beeinflussung der Standfestigkeit konnte im Jahr 1978 nicht festgestellt werden. 
Hinsichtlich der Abdriftgefahr kommt den Diisen eine besondere Bedeutung zu. Teejet 110 06 
erwiesen sich bei 1,5 bis 2,0 bar als geeignet. Bei einem hoheren Betriebsdruck sind Schaden 
nicht auszuschlieisen. Sicherer bei Wind, aber auch wesentlich teurer sind die Regentropfen
diisen von Delavan (RD 4 mit 3,0 bar). Zur Ausstattung eines Unterblattspritzgerates im Mais 
halten wir die Anbringung einer Abdeckvorrichtung fiir unbedingt notwendig. Hierbei erfiillt 
der Conduria-Meldax-Schirm ebenso die Anforderung wie eine einfache Abdeckung aus 
Blech. 
Der Einsatz von Unterblattspritzgeraten zur spaten Bekampfung von Hir sen  schlieist eine 
weitere Liicke in der Unkrautbekampfung in Mais. Die Suche nach einem besseren Geri.it fiir 
die Praxis geht jedoch weiter. 
Bekampfung der Quecke  nach der Ernte des Maises. - Der Versuch bestatigte, dais Nieder
schlage unmittelbar nach der Anwendung von Glyphosa t  (Round  u p ,  5 I/ha) die Wirk
samkeit beeintrachtigen. Dies ist bei der Beurteilung der Wirkung zum 2. Anwendungstermin 
(22.11. 77) zu beriicksichtigen, da eine Viertelstunde nach der Behandlung starke Nieder
schlage fielen. Beim 3. Anwendungstermin (12.12.77) waren die Queckenblatter bereits leicht 
vergilbt. 
Bei der Bonitur am 12.12.1977 waren die Quecken in den zum 1. Termin (7.11.77) behandel
ten Parzellen oberirdisch abgestorben, bei den zum Termin II behandelten Parzellen zeigten 
sich noch keine Schadsymptome. 
Am 6.1.1978 war in den zum ersten Termin behandelten Parzellen geringfiigiger, bei den zum 
zweiten Termin behandelten Parzellen wesentlich starkerer Neuaustrieb der Quecke fest
zustellen. Optisch den besten Eindruck machten zu dieser Zeit die zum dritten Termin 
gespritzten Parzellen. Allerdings waren die Rhizome noch nicht abgestorben. 
Anscheinend ist auch bei spater Anwendung von Roundup im Herbst noch eine beachtliche 
Wirkung gegen Quecke zu erzielen, wenn die Pflanzen noch griin und aktiv sind und bei 
giinstigem Wetter gespritzt wird. (R. M ii 11 er ,  Oldenburg) 

Bekampfung von Faden- und Hiihnerh i r s e  im Mais. - In diesem Versuch ist gegeniiber 
einem Parallelversuch gegen Fadenhirse eine deutlich schwachere Wirkung festzustellen bei 
A t raz in  + Meto lach lor  (Primextra, 4,51/ha) sowohl im Vorauflauf- als auch im Nachauf
laufverfahren und bei Atraz in  + Cyanac in  (Aquino] 80, 4 kg/ha) im Nachauflaufver
fahren. Vermutlich hat der ho here Humusgehalt ( 4 % gegeniiber 3 % ) auf dieser Versuchs
flache die Wirkung der Mittel gegen Fadenhirste negativ beeinfluist. 
Auch gegen die Hiihnerhirse zeigten nur die im Vorsaatverfahren eingesetzten Mittel 
E PTC (Eradicane, 5 I/ha) und B u tyla t  (Sutan 6 E, 5 I/ha), beide zusammen mit Atraz in  
(2 I/ha) sowie Primextra (6 I/ha) im Nachauflaufverfahren eingesetzt, eine befriedigende 
Wirkung. Das beste Ergebnis gegen die Hirsearten und die breitblattrigen Unkrauter brachte 
die Vorsaatanwendung der Tankmischung Erad i c ane  + A t raz in .  

(H. Miesner ,  Oldenburg) 
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Bekampfung von Zaunwinde ,  Ackerminze  und H ii h n e r h i r s e  im Mais. - Mit EPTC 
(Eradicane, 8 1/ha) konnte ein ausreichender Bekampfungserfolg gegen die Zaunwinde er
zielt werden. Ein geringer Tei] der Windenpflanzen, die sehr stark geschwacht waren, er
reichte nur etwa ein Drittel der Maishohe. In Unbehandelt und auch in den mit Atraz in  
(10 1/ha) behandelten Parzellen waren die vorhandenen Winden voll ausgewachsen, d.h. 
sie erreichten Maishohe und Standen mit sehr starkem Blattwerk in voller Bliite. Der Boden 
war in diesen Versuchsgliedern total mit Zaunwinde bedeckt, wahrend die E r a d i c a n e 
Parzellen bis aufEinzelpflanzen, die am Mais hochrankten, frei davon waren. 
Eradicane erfaBte neben Zaunwinde auch schwer bekampfbare Unkrauter wie Hirsen und 
Ackerminze. Voraussetzung dafiir ist, daB die gleichmaBige Einarbeitung in den Boden gelingt. 

(H. M i e s n e r ,  Oldenburg) 

Bekampfung von Fadenhi r se  im Mais. - Mit allen eingesetzten Praparaten konnte der 
Besatz mit Fadenhirse und Unkrautern befriedigend ausgeschaltet werden. Die beste Wirkung 
(annahernd 100%) brachte EPTC + A trazin (Eradicane, 5 1/ha, Atrazin, 2 I/ha) dicht 
gefolgt von Atraz in  + Cyanaz  in  ( Aquino! 80, 4 kg/ha) (ea. 99 %). 
Hinsichtlich der Vertraglichkeit sind die Vorsaatanwendungen unproblematischer als die Nach
auflauf-Anwendungen, denn sowohl Aquino] 80 als auch Primextra verursachten leichte, die 
gesamte Vegetationsperiode iiber anhaltende Wuchsdepressionen. Diese spiegeln sich auch 
in absinkenden Ertragen wider. 
Den hochsten Ertragszuwachs mit 18 % brachten der guten Unkrautwirkung entsprechend 
Eradicane + Atrazin, obwohl in diesem Jahr <lurch das Hirseauftreten dem Mais infolge der 
vielen Niederschlage keine nennenswerte Konkurrenz um das Wasser entstand. Eradicane 
erfordert jedoch eine sehr genaue Einarbeitung, die in der Praxis nicht immer einfach zu er
reichen ist. (H. M i esner ,  Olden burg) 

H i r s e n  (Digitaria sanguinalis, Echinochloa crus-galli, Setaria sp.). - Die Ausbreitung der 
Hirsearten in den intensiven Maisanbaugebieten geht langsamer vonstatten als vielfach er
wartet. Auf den leichten Boden des nordlichen Landesteiles laBt sich zwar haufig in der Rand
zone der Schlage eine gewisse Anfangsbesiedlung mit Bors t  e n  - und F i n g e r  h i  r s e fest
stellen, doch bleibt dieser Zustand oft iiber Jahre hinweg unverandert. Nur stellenweise haben 
trockene, warme Jahre zu einer deutlichen Ausbreitung gefiihrt. Insofern spricht nichts gegen 
die Fortfiihrung des Dauermaisanbaus auf leicht befallenen Flach.en. Es ist aber zu empfehlen, 
starkeren Randbefall gelegentlich bei giinstigen Witterungsbedingungen zu bekampfen. Bei 
Nachauflaufbehandlungen in Versuchen war Aq u i n o l  80 wirkungssicherer als Pr imext ra. 
Das erhohte Risiko von Schaden bei diesem nicht zugelassenen Einsatz von Aquinol 80 muB 
aber hervorgehoben werden. Sofern Primextra mit der hochstzulassigen Aufwandmenge 
von 6 1/ha zur Anwendung kam, wurde auch eine bessere Wirkung als mit der auf leichten und 
mittleren Boden iiblichen Menge von 4,5 1/ha erzielt. Mischungen von At r a z in  -Praparaten 
und Ole o  R u s t i c a  11 E konnten-wie in den Vorjahren- nicht iiberzeugen. 

10.3. Kartoffeln 

10.3.1 . Krankheiten 

(Schleswig-Holstein) 

Der mehrjahrig in Zusammenarbeit ·mit den AfLuB durchgefiihrte Rahmenplanversuch 
,,Phytophthorabekampfung mit systemischem Fungizid" wurde 1978 abgeschlossen. Es zeigte 
sich in den auswertbaren Versuchen, daB dieses neuartige Fungizid den Bekampfungsstandard 
bisher iiblicher Kontaktfungizide mindestens erreicht, besonders aber 1978 bei erhohter Auf-
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wandmenge hinsichtlich der Ertrage deutlich iiberttaf. Hervorzuheben ist die knollenfaule
mindernde Wirkung bei anfalligen Sorten selbst bei nur 1-2 Spritzungen. 

(K. K i:i n i g ,  LBP Miinchen) 

Als Folge der feuchten Witterung hatte der K a r t o f f e lkrebs  giinstige Entwicklungsbedin
gungen; die Befallsflachen im Dienstgebiet haben stark zugenommen. 

(K.-H. Langgu th ,  AfLuB Ansbach) 

Die Infektiositat des Kartoffel-Y-Virus wurde stark durch Virostatica und vektorenbe
kampfende Agentien aus der Stoffgruppe der Wuchsstoffe (verbleibende Restinfektiositat 
gegeniiber Unbehandelt bei Kontrolle der primaren Infektionsloci: 37%), relativ schwach 
durch solche aus der Gruppe der Systemfungizide (53 %) und der Wuchsstoffherbizide (62 %) 
reduziert. Die Virusvermehrung war von den jeweils eingesetzten Mitteln, von deren Konzen
tration im nichtphytotoxischen Bereich und von den Applikationsterminen, bezogen auf den 
Infektionszeitpunkt, abhangig. Mit Ausnahme der zusatzlich gepriiften Phytinsaure ki:innen 
alle getesteten Agentien als antivirale Chemotherapeutica bezeichnet werden. 

(H. H e c h t ,  LBP Freising-Miinchen) 

Im Hi:ihengebiet der Eifel trat im Berichtsjahr der Pu lve r s chor f  der Kartoffeln (Spongo
sporasubterranea) starker auf. Geschadigte Knollen wurden bei der Ernte, oft auch erst im Lager, 
festgestellt. Sowohl der leichtere Befall (,,Pustelform") als auch der starkere Befall (,,Raude
form") konnten gefunden werden. Bei letzterem waren die Kartoffeln mit tiefen Furchen und 
Kratern iibersat und for die menschliche und tierische Ernahrung nicht mehr zu gebrauchen. Als 
Ursache werden die verhaltnismafsig niedrigen Temperaturen in den Monaten Juni, Juli und 
August (unter 17°C im Durchschnitt) angesehen, ebenso die hohen Niederschlage. 

(L. K i ewn ick ,  Bonn) 

Untersuchungen auf latenten Befall mit Phoma exigua var. foveata an importierten Kartoffeln. 
- Da der genannte Erreger sich iiber die Knollen ausbreitet, ist es von Interesse, Informationen
iiber eventuell vorhandenen latenten Befall zu erhalten. Zu diesem Zweck wurden gemafs den
Untersuchungen in Holland (Wageningen) je Partie 100 mi:iglichst grofse Knollen gezogen. Je
Knolle wurde das aufsere Gewebe mit seiner Schale durch eine umgebaute Presse 4 x ea. 7 mm
tief in die Knollen eingedriickt. Diese wurden anschliefsend 14 Tage bei 5 °C und 14 T age bei
15-18 °C in geschlossenen Papiertiiten aufbewahrt. Das gefaulte Gewebe wurde mit Hilfe der
Diinnschicht-Chromatographie (Lit.: Neth. J. Pl. Path. 81 (1975), pp 86-88) auf Befall unter
sucht. 1977 /78 wurden 38 Partien gezielt auf latenten Befall gepriift, die zum Teil aus Import
pflanzgut aufgewachsen waren. Aufserdem wurden in die Untersuchungen drei Sieberdeproben,
auf Kartoffelknollen aufgebracht, einbezogen. Die Ergebnisse waren alle negativ (= kein
Befall).
Im Friihjahr 1978 wurden zahlreiche Partien aus Danemark importiert. Insgesamt 15 Herkiinfte
dieser Importsendungen wurden untersucht, von denen 50% latenten Befall aufwiesen. Durch
Untersuchungen von Kartoffelproben, die aus diesem importierten Pflanzgut in Hannover her
angewachsen waren, konnte im Herbst 1978 in keinem Fall latenter bzw. · sichtbarer Befall
mit dem Erreger festgestellt werden.
Aufgrund dieser Ergebnisse mufs mit latentem Befall bei Importsendungen gerechnet werden. Es
kann jedoch mit grofser Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dais sich der Erreger in den 
untersuchten Gebieten bislang weder ,,ansiedeln" noch ausbreiten konnte. (PA Hannover)
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10.3.2. Schadlinge 

In einigen Orten des Landkreises Miinchen wurde in den vergangenen Jahren eine enorme 
Zunahme des Kar t  o f f  e In em a t  ode  n festgestellt. Da der Verdacht bestand, dal5 die Ver
breitung der Nematoden <lurch die Abschlammerde erfolge, die aus den Genossenschafts
brennereien wieder auf die Felder zuriickgebracht wird, wurden in 28 Brennereien Boden
proben aus den Sickergruben gezogen und im Biotestverfahren auf Befall kontrolliert. 15 Pro
ben = 5 6 % wiesen Befall auf. In 2 Fallen besteht Verdacht a uf Befall mit Globodera pallida. 

(G. K r u m  r e  y, AfLuB Rosenheim) 

Der Knollenertrag der nematodenresistenten Kartoffelsorte Maja liel5 sich durch eine voraus
gegangene Bodenentseuchung mit 250 I/ha She l l  D-D von 249 dt auf 326 dt/ha (=30%) 
steigern. Durch Verabreichung des pflanzenvertraglichen Nematizids Mo ea b 10 G mit einer 
Aufwandmenge von 100 kg/ha konnte der Ertrag bei der Sorte Maja sogar um 51 % gesteigert 
werden. Der Einsatz von Nematiziden spielt in Bayern jedoch trotz dieser guten Ergebnisse zur 
Bekampfung der Kartoffelnematoden nur eine untergeordnete Rolle. 
Bei einem Topf-Versuch zur Bekampfung der Kar to f f e lne m a t o d e n  <lurch Kartoffelkeim
lingsmasse konnte das Larvenschliipfen <lurch die Keimlingsmasse im Boden deutlich gesteigert 
werden. Allerdmgs darf zur Erzielung eines Bekampfungserfolges 3 bis 4 Monate nach dem 
Larvenschlupf kein Nahrungsangebot fiir die Larven in Form von wachsenden Kartoffeln vo·r
handen sein. (P. Behr inger ,  LBP-Aul5enstelle Neuburg/D.) 

Versuche zur Bekampfung virusiibertragender BI a t t la  use  mit Su m i c i d i n  im Saatkartoffel
bau. - In diesem Versuch sollte ermittelt werden, ob sich mit dem synthetischen Pyrethroid
Praparat Sumicidin der Virusbefall der Kartoffelknollen unter den Bedingungen eines Grol5-
flachenversuches (je Variante 1 ha) verhindern bzw. senken lal5t. 
Fiir den Versuch wurde ein 5-ha-Schlag ausgesucht, der nicht direkt an Kartoffelschlage an
grenzte. Ausgepflanzt wurde die Sorte Grata als Basis-Pflanzgut. Der Versuch wurde bereinigt 
nach dem Verfahren ,,Krautliegenlassen". Als Vergleichsmittel wurde Tamaron  verwendet. 
Die fi.inf Insektizid-Varianten waren jeweils 20 m breit und 500 m lang. Die Variante Unbe
handelt befand sich in der Mitte des Schlages quer iiber alle Insektizidvarianten hinweggehend 
und hatte eine Flache von 20 x 100 m. Es erfolgten vier Behandlungen in 14tagigem Ab
stand, die erste am 5.6.1978. Sie wurden mit einer Feldspritze von 10 m Breite ausgebracht. 
Acht Tage nach jeder Behandlung wurde bei l 00 Blatt der Blattlausbesatz errnittelt. Die Kraut
abtotung erfolgte am 29.7.78, so dal5 zum amtlichen Tottermin (1. August) der Bestand abge
storben war. Ein Wiederaustrieb wurde nicht beobachtet. 
Nur in zwei Varianten, die mit Sumicidin behandelt warden waren, wurden vier bzw. eine Blatt
laus gefunden. Die iibrigen drei, von denen eine mit Tamaron und zwei ebenfalls mit Sumicidin 
gespritzt wurden, blieben befallsfrei, wahrend in der unbehandelten Variante 316 Blattlause 
gefunden wurden. 
Je Variante wurden dem noch nicht gerodeten Bestand mindestens 400 Knollen am 8.9.78 
per Hand entnommen und im Gewachshaus auf Virus getestet (visuelle Bonitur auf Blattroll
virus und serologische Untersuchung auf Y-Virus). Es zeigte sich, dal5 der Befall mit Blattroll
virus in den rnit Surnicidin behandelten Varianten 0, 0,23, 0,47 und 0,48 %, in der mitTamaron 
0,9 % und in der unbehandelten 3,2 % betrug. Mit Y-Virus waren in den Surnicidin-Varianten 
0,95, 1,17, 2,01, und 2,09 %, in der Tamaron-Variante 2,69 % und in der Kontrollvariante 
3 ,8 8 % der untersuchten Knollen infiziert. Durch Behandlung mit dem synthetischen Pyrethroid 
Sumicidin wurde demnach der Befall mit Blattroll- und Y-Virus bei diesem Grol5flachenversuch 
starker vermindert als durch Behandlung mit Tamaron. (PA Hannover) 
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Bekampfung des WeiBen  Kar to f f e lnematoden  (Globodera pallida). - Als Nematizide 
eingesetzt wurden Dich lorpropan  + Dich lorpropen  (Shell-DD, 2501/ha, 250 + 
250 1/ha und 600 1/ha) und das pflanzenvertragliche Carbofuran  (Curaterr SK, 25 1/ha in 
400 I Wasser), das eine nematizide Wirkung aufweist, zu dieser Anwendung aber nicht zuge
lassen ist. 
Die She l l -DD-Behandlungen erfolgten im Herbst am 4.10.1977 bzw. 4.10. und 8.11.1977. 
Bei zwei Versuchsgliedern wurde Shell-DD in getrennter Gabe angewendet, wobei aus 
technischen Grunden der Zeitraum zwischen den Behandlungen von den empfohlenen 2 auf 
4 Wochen erweitert werden muBte. 
Nach dem Biotestergebnis fi.ihrte die Anwendung von 250 I Shell-DD zu keinem Bekampfungs
erfolg. Die gereilte Gabe von 250 + 250 I vermochte dagegen bei einem Ausgangsbefall an 
lebensfahigen Eiern und Larven, der 200 % iiber dem der unbehandelten Parzelle lag, die Neu
bildung von Zysten auf nur 9,2 % iiber Unbehandelt zu senken. Eine deutliche Befallsminde
rung erbrachte die Anwendung von 600 I Shell-DD. Die Unterschiede waren statistisch nicht 
abzusichern. 
Cura  terr  SK  wurde im Friihjahr am 31.3.1978, 12 Tage vor dem Pflanztermin ausgebracht. 
Die nachgebauten Kartoffeln erlaubten den iiberlebenden Nematoden die Vermehrung. Als 
Erfolgskontrolle nach dem Einsatz von Curaterr SK, aber auch als zweite Kontrolle zur Wirk
samkeit der Shell-DD-Anwendung, wurden Kartoffelstauden und Wurzelerde (5000 ml je 
Staude) zu einem Zeitpunkt auf Befall bonitiert, an dem die neugebildeten Zysten reif waren 
und der dem Gelbstadium der Zysten des Gelben Kartoffelnematoden entspricht. Von den 
Anwendungen eines der Praparate allein erbrachte Curaterr SK die deutlichste Befalls
minderung, gefolgt von der 250 + 250 I-Gabe Shell-DD. Die Wirkung von Curaterr SK ist um 
so hoher zu bewerten, als der Ausgangsbefall auf diesen Parzellen recht hoch war. Diese 
Tendenz setzt sich fort in den Befallswerten der kombinierten Anwendung. Die hochste Befalls
minderung erbrachte die Anwendung von Curaterr SK+ 250 + 250 I Shell-DD, gefolgt von 
Curaterr SK+ 600 I Shell-DD. Auch diese Unterschiede lieBen sich wegen der hohen Streuung 
der Werte nicht statistisch sichern. 
Die Ertrage geben die nematizide Wirkung der einzelnen Behandlungen nicht genau wieder. 
Sie schwanken statistisch alle innerhalb der Grenzen der Zufallswahrscheinlichkeit. Die hochste 
Ertragssteigerung erzielten die kombinierten Anwendungen von Curaterr SK und Shell-DD 
und die 250 + 250 I-Gabe von Shell-DD. Warum die Anwendung von Curaterr SK zu Er
tragseinbuBen fiihrte, ist unklar. Pflanzenschaden nach der Anwendung konnten nicht fest
gestellt werden, zumal die Anwendung des Curaterr SK stets die ertragsfordernde Wirkung der 
Shell-DD-Gaben steigerte. 
Es zeigt sich, daB eine Befallstilgung erwartungsgemaB in keinem Fall erzielt werden konnte. 
Den hochsten entseuchenden Effekt erbrachte die Kombination von Shell-DD und Curaterr SK. 
Der Ertrag konnte in alien Fallen nicht signifikant gesteigert werden. Diese Ergebnisse be
statigen die Werte, die 1976 erarbeitet wurden, soweit sie die Aufwandmengen pes Shell-DD 
betreffen. Erstmals bei diesen Versuchen konnte das Curaterr SK - wahrscheinlich wegen der 
anderen Klimaverhaltnisse des Jahres 1978 im Vergleich zu 1976 - gute Erfolge erzielen. 

(G. Lauens te in ,  Oldenburg) 

Untersuchung zur befallsmindernden Wirkung von Kartoffelfruchtwasser bei Verregnung auf 
einer mit Ka rt  o f f  e In em a t  ode  n verseuchten Flache. -In diesem Orientierungsversuch soil ten 
Berichte i.iberpriift werden, nach denen Kartoffelfruchtwasser einen Schlupfreiz auf Kartoffel
nematoden ausiibt. Da es auf nicht bestellten Flachen verregnet wird, miiBten Nematoden, 
die infolge dieses Reizes schliipfen, wegen Mangels an nutzbaren Wirtspflanzen absterben, wo
durch eine Befallsminderung zu erzielen ware. 
Die Verteilung der Zysten vor der Behandlung war sehr ungleichmaBig. Damit schwankt auch 
die Zahl der lebensfahigen Eier und Larven je 100 ml Boden im Vergleich der Versuchsglieder 
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stark. Der Versuch wurde trotzdem angelegt, weil durch den moglicherweise vorhandenen 
Schlupfreiz nicht die Zystenzahl abnehmen wiirde, sondern vielmehr die Zahl lebensfahiger Eier 
undLarven. 
Die au£ den Versuchsparzellen auftretenden Zysten waren (Vorfrucht: Getreide) alter als ein 
Jahr. Es muR davon ausgegangen werden, daR sie reif waren und der Inbalt schlupfbereit war. 
Denkbar ist, daR klimatische Faktoren die Schlupfbereitschaft reduzierten. Unter den Praxis
bedingungen des Versuches bewirkten die ausgebrachten Mengen des Kartoffelfruchtwassers 
(100 mm) keine nutzbare Befallsrninderung. (G. Lauens te in ,  Oldenburg) 

P f i r s i ch  b la  t t l  a u s  (Myzus persicae), Kre  uzd o rn la  u s  (Aphis nasturtii), andere Aphis spp. 
- 1978 war ein auRerst starkes Blatdausjahr. Besonders das Auftreten der Pfirsichblatdaus
erreichte ein bisher noch nie festgestelltes AusmaK Daneben kamen auch die Aphis�Arten
sehr stark vor, iiberstiegen die Zahl der Pfirsichblattlause jedoch nur im Norden des Landes.
Der Besiedlungsflug der Lause wurde zunachst durch ungiinstige Witterung beeintrachtigt.
Er war Ende Juni beendet. Kiihles, regnerisches Wetter hemmte zunachst die Massenvermeh
rung. Einzelne Friihjahrsgefliigelte wurden ab Mitte Juli gefunden. Nach weiterem Befallsan
stieg und der Bildung gefliigelter Sommerlause begann der Infektionsflug mit Beruhigung der
Wetterlage um den 23. Juli. Die giinstigen Bedingungen Ende Juli/ Anfang August fiihrten zu 
einer enormen Massenvermehrung und mehreren tausend Lausen je 100 Blatt. M1tte August
war die Blatdauspopulation dann iiberall zusammengebrochen.
Es muR damit gerechnet werden, daR manche Pflanzgutpartien, die aus schlecht bereinigten,
nicht ausreichend gegen Blatdause gespritzten oder nicht vorzeitig abgetoteten Bestanden
stammen, stark virusverseucht sind. (Schleswig-Holstein)

10.3.3. Unkrauter 

Im Kartoffelbau zeichnen sich zur K l et t en labkrautbekampfung gute Moglichkeiten mit 
der kombinierten Anwendung von Bodenherbiziden und Kontaktmitteln (Are  t i t ,  Herb  o g i 1, 
Ba sagran) beim Durchstolsen der Kartoffeln ab. (K.-H. L a n g g u t h ,  AfLuB Ansbach) 

Die Bekampfung von K le t t en la  bkra  u t in Kartoffeln ist nach wie vor ein Problem. In einem 
Versuch wurden die Mittel Sencor mit 1,0 kg/ha, Pa toran  + A r e t i t  mit 2,0 kg/ha+ 
5 ,0 kg/ha, S tomp mit 6,0 und 8 ,0 I/ha beim Auflaufen der Kartoffeln verglichen mit folgenden 
im Nachauflaufverfahren eingesetzten Mitteln: Sencor mit 0,5 kg/ha und Basagran mit 
3,0 I/ha. 
Von den beim Auflaufen der Kartoffeln eingesetzten Mitteln hatte Stomp mit 8 I/ha eine be
friedigende Wirkung gegen das Klettenlabkraut. Mit 6 I/ha war die Wirkung ausreichend. Bei 
beiden Aufwandmengen waren jedoch Schaden an den Kartoffelstauden sichtbar. Patoran und 
Aretit hatte eine gerade noch ausreichende Wirkung gegen das Klettenlabkraut, wahrend es 
gegen die iibrigen Unkrauter gut gewirkt hat. Das Mittel Sencor war sowohl beim friihen als 
auch beim spateren Einsatz gegen Klettenlabkraut nicht wirksam. Das Mittel Basagran zeigte 
eine gute Wirkung gegen das Klettenlabkraut und gegen andere Unkrauter. Die Ertragsaus
wertung erbrachte im Vergleich zu ,,Unbehandelt" mit 447,5 dt/ha folgendes Ergebnis: 
Basagran 132 %, Sencor (1,0 kg/ha) 119 %, Stomp (8,0 I/ha) 117 %, Patoran + Aretit 116 %, 
Sencor (0,5 kg/ha) 111 % und Stomp (6,01/ha) 103 %. (S, Baden-Wiirttemberg) 

Bekampfung von Unkrautern, insb. K le t t en la  bkra  u t ,  in Kartoffeln. - In drei Versuchen der 
Bezirksstelle Uelzen kamen, neben den Standardpraparaten Ares in  K o rn  b i  (6,0 kg/ha) und 
Sencor  (1,0 kg/ha) im Vorauflauf am 11.5.78 gespritzt, die neueren Herbizide wie Stomp 
(6,0 I/ha) im Vorauflauf am 11.5.78 und Basagran (3  1/ha) im Nachauflauf am 30.5. bzw. 
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2.6.78 zur Anwendung. Aufgrund der Trockenheit konnten die Vorauflaufmittel, auch im 
Hinblick auf die Bekampfung des Klettenlabkrautes, in keinem Versuch restlos iiberzeugen. 
In den Vorauflaufversuchen fiihrte der Einsatz von Aresin Kombi und Stomp zu einer befriedi
genden Klettenlabkraut-Bekampfung, wenn der Boden feucht oder das Unkraut bereits auf
gelaufen war. Bei der Nachauflaufanwendung des Sencors (0,5 kg/30.5.78) und bei einer 
Kartoffelwuchshohe von 10 cm ze1gte sich, dais Unkraut wie Me lde  zwischen den Reihen 
bekampft wurde, Klettenlabkraut jedoch nicht. 
Bei Einsatz von Basagran (3 I/ha) im Nachauflaufverfahren muls auf das Wetter geachtet 
werden. In zwei Versuchen herrschte bei der Spritzung bedecktes Wetter (18-20°C), bei 
einem Versuch Sonnenschein (30°C). Die Kartoffeln, die bei bedecktem Wetter behandelt 
wurden, reagierten mit geringen Blattrandaufhellungen. Die Stauden, die bei Sonnenschein 
behandelt wurden, zeigten teilweise Blattrandnekrosen. Die Schaden hatten sich nach sieben 
Wochen beim dritten Boniturtermin (21. 7. 78) wieder ausgewachsen. Der Wirkungsgrad auf 
das Klettenlabkraut wurde mit 5 (Bonitur BBA) als noch ausreichend gewertet. Die Wirkung 
auf andere Unkrauter wie z.B. Voge lmie re ,  W e ilser Ganse fu ls und Windender  
Knot  e r  i eh  war zufriedenstellend. Nur das Ackerstiefmiitterchen wurde nicht erfalst. 
Die Beerntung der Versuche erfolgte am 14.9. und 28.9.78. Bei Auswertung des Ertrags
niveaus zeigte sich folgendes Bild: Gegeniiber der unbehandelten Parzelle mit einem Ertrag von 
284 dt/ha (re!.= 100) erbrachten die im Vorauflauf gespritzten Mittel folgende Ertrage: Aresin 
Kombi re!.= 122, Sencor re!.= 116 und Stomp re!.= 121. 
Bei der Beerntung der im Nachauflauf gespritzten Basagran-Parzellen z'eigte sich, dais <lurch die 
Klettenlabkrautbeseitigung ein Ertrag von re!. = 116 geerntet werden konnte. 
Aus unserer Sicht sollte der Einsatz des Basagran im Nachauflauf nur dann erfolgen, wenn die 
herkommlichen Vorauflaufmittel infolge Trockenheit versagt haben. Fiir Spritzfolgen zur 
Bekampfung dieses Problemunkrautes ist das Herbizid interessant. (PA Hannover) 

10.4. Raps und Cruciferen -Zwischenfriichte 

10.4.1. Krankheiten 

Priifung verschiedener Kreuzbliitler auf Anfalligkeit gegen Kohlhe r n i e. - Die angebauten 
Zwischenfruchtarten zeigten deutliche Unterschiede im Befall mit Kohlhernie: Gelbsenf 90 %, 
Sereptasenf 89 % , Futterkohlraps (Brasca) 7 5 % , Winterraps 72 % , Chinakohlriiben 68 % , 
Chinakohlstoppelriiben (SG 7601) 60 %, Schwarzsenf 42 %, Chinakohlstoppelriiben (Tyfon) 
35 %, Olrettich (Ranola) 24%, Stoppelriiben (Maschinella) 5 %. 
Die geringere Anfalligkeit der Stoppelriiben deckt sich mit den Erkenntnissen aus dem Versuch 
vom Vorjahr. Auch der Olrettich zahlt im diesjahrigen Versuch zu den weniger anfalligen 
Kreuzbliitlern. Er zeigte im Vorjahr den geringsten Befall. Ka lks t i  cks to  f f  bewirkte in diesem 
Jahr mit sehr hohen Niederschlagen nur bei den Chinakohlstoppelriiben eine leichte Reduzie
rung des Befalls, wobei zwischen den beiden Aufwandmengen (7,5 u. 5 dt/ha) keine wesent
lichen Unterschiede in der Wirkung zu erkennen sind. Die im Vergleich zum Vorjahr 
wesentlich schlechtere Wirkung von Kalkstickstoff gegen die Kohlhernie ist vermutlich auf die 
feuchte Witterung zuriickzufiihren. (PA Oldenburg u. Abt. Landbau) 

Raps  k re  b s (Sclerotinia sclerotiorum). - Giinstige Witterungsbedingungen for den Pilz fiihrten 
in den Seemarschen und im iibrigen Anbaugebiet nordlich der Eider zu starkem Auftreten des 
Rapskrebses: In den Kogen, in unmittelbarer Kiistennahe, wurden ortlich bis zu 90 % Befall 
festgestellt. 50 % befallene Pflanzen gab es stellenweise auch in den anderen betroffenen Ge
bieten. Erhebliche Unterschiede kamen aber auf engem Raum vor, ohne dais dafiir eindeutige 
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Ursachen zu erkennen sind. Weniger betroffen waren die Hauptanbaugebiete in Ostholstein. 
Auf emzelnen Schlagen im Siiden wurde bis 10 % Befall ermittelt. 
Die Infektionen erfolgten - ahnlich wie 1977 - spat, und zwar erst im Juni. Niederschlage und 
Temperatur diirften in dieser Zeit im Norden optimal gewesen sein. 
Nach Abwurf der unteren Blatter und <lurch starkeres Lager in den meisten Bestanden setzten 
die Infektionen relativ hoch an den Pflanzen an. Vielfach wurden nur einzelne Seitentriebe be
troffen. Erfreulicherweise erreichten die Ertragseinbufsen nicht das befiirchtete Ausmafs, wenn
gleich die Minderertrage auf vielen Schlagen um 5 dt/ha lagen. 
Bekampfungsversuche mit Ka lk  s t i c k s  to f f  brachten in Ostholstein - bei relativ geringem 
Befall - wiederum keinen Effekt. Auch in den Marschen blieb eine Wirkung aus, wenn die 
Diingergabe zu gering bemessen wurde. Aufserdem scheint der Streutermin im April wegen der 
aufsergewi.ihnlich spaten Entwicklung der Ascosporen zu friih gelegen zu haben. Spatere Gaben 
waren effektiver, so dais in manchen Fallen doch noch ein Erfolg verbucht werden konnte. 
Fiir Seemarschen wird weiterhin der Einsatz von 5 bis 6 dt/ha Kalkstickstoff im Marz/ April 
als vorbeugende Mafsnahme empfohlen. Ob eine solche Diingung auch fiir die Befallsgebiete 
entlang. der Osteekiiste sinnvoll ist, lalst sich nach den bisherigen Versuchen, die forrgesetzt 
werden, nicht sagen. Priifungen zur Befallsminderung mit Fungiziden brachten noch kein 
Resultat. (Schleswig-Holstein) 

Meda i l lon f l e ckenkrankhe i t  (Phoma lingam). - Der Pilz war wieder auf jedem Raps
feld nachweisbar. Im Hauptanbaugebiet waren iiber 50 % der Pflanzen, au£ manchen Schliigen 
auch alle Pflanzen befallen. Im Nordosten wurde ein durchschnittliches Auftreten der Krank
heit von gut 50 % ermittelt. Der Befall war somit etwas niedriger als im Vorj;hr. Der Pilz 
schadigte den Stengel wiederum meist nur oberflachlich und im allgemeinen nicht stengelum
fassend. Tiefer liegende Leitungsbahnen blieben intakt. Das vielfach festgestellte Abknicken 
der Stengel und Lagern der Bestande war nicht auf den Phoma-Befall zuriickzufiihren und 
hatte auch keine anderen parasitaren Ursachen. Da auf manchen stark bis vollstandig befallenen 
Schlagen Ertrage zwischen 35 bis 40 dt/ha erzielt wurden, ki.innen die Ausfalle <lurch Phoma
lingam nicht grols gewesen sein. Eindeutige Aussagen werden sich aber erst machen !assen, 
wenn es gelingen sollte, den Pilzbefall ganz oder teilweise zu verhindern. Die bisherigen Fungi
zid-Versuche brachten noch keine Resultate. 
Starker Blattbefall <lurch Phoma lingam war im Herbst des Berichtsjahres auf zahlreichen 
Schlagen festzustellen. Oberdurchschnittliche Feuchtigkeit und dem Pilz zusagende Tem
peraturen waren offenbar 1m September/Oktober vorhanden. Ob der starkere Blattbefall zu 
zeitigeren und schadigenden Stengelinfektionen gefiihrt hat oder beitragen wird, lalst sich zur 
Zeit nicht iibersehen. (Schleswig-Holstein) 

Das sich im April abzeichnende Infektionspotential des Grausch imme l s  in Winterraps
bestanden fiihrte nicht, wie in 1977, zu einem epidemischen Auftreten einer Stengelfaute. 
Die durchgefiihrten chemischen Bekampfungsmalsnahmen fiihrten deshalb auch zu keinem 
Erfolg. (H. von H o r n, Saarbriicken) 

10.4.2. Schadlinge 

Das im Winterraps zur Bekampfung des Rapss t enge l r ii ls le r s  (Ceutorrhynchus napi) ver
suchsweise eingesetzte Pyrethroidpraparat Ambush  (ICI) erbrachte bei starkem Befall neben 
einer guten Wirkung auf den StengelriiBler eine Ertragssteigerung von 10 %. 

(U. S t e ck ,  AfLuB Ingolstadt) 
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Die ostlich von Miinchen 1977 und 1978 fortgefiihrte Versuchsreihe zur Bekampfung wichtiger 
Rapsschadlinge bestatigte in beiden Jahren die Bekampfungswiirdigkeit vor allem des 
G r o R e n  Rapss t enge l r iiR l e r s  (Ceutorrhynchus napi). Zweifellos ist die Bedeutung dieses 
Schadlings auf den durchlassigen, temporar zur Austrocknung neigenden Schotterboden groRer 
als auf schwereren Boden. Die 1978 erstmals zur Bekampfung des C. napi eingesetzten 
Pyrethroide Ambush  und Sumi  z id  in  haben sich gut bewahrt. Die nachfolgend auftretenden 
Schadlinge Rap sg lanzkafer ,  Kohl schotenr ii Rl er und -m iicken  spielten keine ertrags
beeinflussende Rolle. (K. Kon ig ,  LBP Miinchen) 

In den oberbayerischen Rapsbaulagen tritt die Kohl schotenmiicke  (Dasyneura brassicae 
Winn.) auf, von welcher die 1 .  Generation aber nur einen geringen Schaden am Feldrand ver
ursacht. Es ist deshalb vollig ausreichend, nach entsprechender Kontrolle im Bedarfsfall, d.h. 
bei hoher Populationsdichte und dem Vorhandensein befallsfahiger Schoten, unmittelbar nach 
der Bliite eine Randbehandlung zur Bekampfung der 2. Miickengeneration vorzunehmen. 

(E. N a t  on ,  LBP Miinchen) 

Erd f lohe  an Markstammkohl. - Spate Markstammkohlsaaten werden haufig von Erdflohen 
(Phyllotreta-Arten) zahlreich befallen. Im Vergleich zu ME 605 Spr i t zpu lve r  (Parathion
methyl, 0,3 kg/ha) und Gusa th ion  K for te  (Azinphosathyl, 0,9 kg/ha) wurden u.a. auch 
neuere Wirkstoffe gepriift: E 605 Spr i t zpu lver  (Parathion-athyl, 0,21 kg/ha), Af l ix 
(Endosulfan + Dimethoat, 0,6 I/ha), Dec i s  (Decamethrin, 0,3 I/ha und 0,5 I/ha), A m bush 
(Permethrin, 0,6 I/ha) sowie Sumic id in  (Fenvalerate, 0,2 I/ha). 
Alle eingesetzten Mittel hatten bis 3 Tage nach der Behandlung eine 100 %ige Wirkung. 
Erst nach 7 T agen lieR die Wirkung bei verschiedenen Mitteln nach. Sumicidin hatte die kiirzeste 
Wirkungsdauer. (F. N oil e r ,  Rheinland-Pfalz) 

Die feuchte Witterung begiinstigte das Auftreten von Schnecken. Zwischenfruchtraps, 
Winterraps und Wintergetreide hatten sehr unter dem SchadfraR zu leiden, zahlreiche Schlage 
rriuRten umgebrochen werden. Auffallig war, daR beim Getreide bereits der Keimling ange
fressen wurde, die Winterung folglich gar nicht erst auflief. Da die Schnecken in vielen Fallen 
selbst des Nachts die Oberflache nicht aufsuchten, erbrachten Kodermittel in zahlreichen 
Fallen keine ausreichende Wirkung. (Hannover) 

Rapsg l anzkafer  (Meligethes aeneus). - Der niederschlagsreiche Marz sowie d,ie kiihlen 
Wochen im April und Mai verzogerten und verzettelten den Zuflug dieses Knospenschadlings 
starker als iiblich. Die Schaden blieben deshalb geringer als in den beiden Vorjahren. Im 
Liibecker Raum wurden dennoch etwa 10 % zerstorte Knospen festgestellt. Der tatsachlich an
gerichtete Schaden liegt aber aufgrund des guten Regenerationsvermogens erheblich niedriger 
und ist moglicherweise kaum ins Gewicht gefallen. 
Die neu zugelassenen Praparate Am bush und D e c i s  wiesen in den Versuchen eine sehr gute 
Anfangswirkung und eine etwas bessere Dauerwirkung im Vergleich zu den bisher eingesetzten 
Insektiziden auf. Wegen des verzettelten Zufluges konnte die tatsachliche Wirkungsdauer 
aber noch nicht ermittelt werden. (Schleswig-Holstein) 

Koh l s cho tenr iiR le r  (Ceutorrhynchus assimilis), Kohl schotenm iicke  (Dasyneura 
brassicae). - Die wechselhafte Witterung in den ersten beiden Maidekaden beeintrachtigte 
Schlup£, Zuflug und Schadwirkung des RiiR!ers und der ersten Miickengeneration, so daR der 
Befall noch hinter den Erwartungen zuriickblieb. Wesentlich bessere Voraussetzungen ergaben 
sich dann aber fiir die zweite Generation der Kohlschotenmiicke, die im Siiden Mitte Juni zu 
schliipfen begann und iiber einen langeren Zeitraum zur Eiablage kam. Die zweite Generation 
schadigte wesentlich starker als die erste. Vor der Ernte wurden im Liibecker Raum <lurch-
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schnittlich 7 % befallene Schoten festgestellt, ein Anteil, der knapp dreimal so hoch lag wie in 
den beiden Vorjahren. 
Da viele Larven offenbar <lurch hohe Temperaturen vor AbschluB der Entwicklung und 
wahrend des Abwanderns in den Boden zugrunde gingen, ist die Ausgangssituation nicht.un
gilnstiger als im Frilhjahr 1978. (Schleswig-Holstein) 

10.4.3. Unkrauter 

Heftige Niederschlage kurz nach der Anwendung von L a s s o  oder T e r i  do  x haben in Raps 
besonders auf leichteren Boden zu erheblichen Schaden gefiihrt. Nach den bisherigen Erfah
rungen lohnt eine chemische Unkrautbekampfung nur dann, wenn K l e t t en labkraut ,  
K a m il l e  oder A u s fa l l g e t r e ide  zu bekampfen sind. (Chr. K r a u s e, AfLuB Bayreuth) 

Reaktion von Winterraps-Sorten auf Herbizide. - Die Winterraps-Sorten Girita, Kora, 
Primor und Quinta zeigten gegenilber den eingesetzten Herbiziden Elanco lan  (Trifluralin, 
2,5 I/ha, Vorsaatanwendung (VS) + Einarbeitung (E)), Na T A  (TCA, 30 kg/ha Vorauflauf 
(VA)), Las s o  (Alachlor, 5 I/ha VA) und P r a d o n e  K o m b i  (Carbetamid + Dimefuron, 
3,5 kg/ha, Nachauflauf (NA)/Frilhj. vor Vegetationsbeginn) eine unterschiedliche Reaktion. 
NaT A verursachte Blattaufhellungen und eine geringere Wuchshohe, bei der Bonitur am 4. April 
waren die Pflanzen noch 10 cm kleiner. Elancolan dilnnte die Bestande um 5-12 % aus, was 
sich jedoch nicht negativ au£ den Ertrag auswirkte. Lasso wurde nach visuellem Eindruck am 
besten vertragen. 
Die Sorten Quinta und Primor zeigten sich gegen die eingesetzten Herbizide - mit Ausnahme 
von NaTA-vertraglich, wahrend die Sorte Girita selbst die hohe Aufwandmenge von NaTA 
ohne Ertragseinbulsen tolerierte. Die Sorte Kora scheint sehr herbizidempfindlich zu sein, sie 
reagierte auf alle Herbizide mit Ertragseinbulsen. (M. G i e h  I, Rheinland-Pfalz) 

Herbizidvertraglichkeit neuer Winterrapssorten. - Die Untersuchungen zur Herbizidvertrag
lichkeit erucasaurearmer Winterrapssorten konnten 1978 zum Abschluls gebracht werden. In 
den Versuchen der letzten 3 Jahre zeigten sich je nach Standort und Witterung betrachtliche 
Unterschiede. Wahrend sich in einigen Versuchen alle eingesetzten Mittel bei guter Unkraut
wirkung als ausgesprochen vertraglich erwiesen, kam es bei anderen Versuchen vor allem bei 
einigen Varianten zu Ausdilnnungen bis zu 25 %. Diese Schaden wurden insbesondere bei den 
nach der Saat ausgebrachten Tankmischungen aus NaTA und L a s s o  bzw. Ter idox ,  die 
bereits verbreitet in der Praxis angewandt wurden, sichtbar. Wenn das NaTA jedoch vor der 
Saat und Lasso bzw. Teridox nach der Saat zur Anwendung kam, waren diese Schaden wesent
lich geringer. Das trifft auch for die Vorsaatanwendungen von NaTA + E lanco lan  zu. 
Aber auch wenn keine nachhaltigen Schaden verursacht wurden, ergaben die 1977 und 1978 
durchgefilhrten Ertragsermittlungen, dais die mit Na TA behandelten Varianten in der Tendenz 
etwa 5 % unter den ohne Na TA lagen. Lediglich bei hohem Besatz mit Acker fuch ssch  wanz  
und Aus f a  11 g er s t  e wird dieser Unterschied ausgeglichen. 
Im Hinblick auf die Sortenvertraglichkeit ist festzustellen, dais die neueren Sorten im Vergleich 
zu der ersten erucasaurearmen Sorte Lesira deutlich unempfindlicher sind und im wesentlichen 
den alteren Sorten entsprechen. In einigen Versuchen reagierte die Spitzensorte Quinta etwas 
empfindlicher als die ilbrigen. Diese Beobachtung ist jedoch nicht so schwerwiegend, dais dem 
Anbau der genannten Sorte Abbruch getan werden konnte. 
Es ergibt sich daher die Schlulsfolgerung, dais Witterungs- und Bodenverhaltnisse einen weitaus 
grolseren Einfluls au£ die Herbizidempfindlichkeit ausilben als die Sortenwahl. 
Unter den nassen Verhaltnissen des September 1978 wurden beispielsweise alle Sorten von allen 
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Herbiziden betrachtlich in Mitleidenschaft gezogen. Das NaTA wurde <lurch die starken 
Niederschlage, wie auch schon in friiheren Versuchen, sogar soweit ausgewaschen, daB weder 
eine Schadigung noch eine ausreichende Wirkung erzielt wurde. Im allgemeinen ist jedoch eine 
physiologische Beeinflussung der Rapspflanzen <lurch dieses Mittel nicht auszuschlieBen, so 
daB man nach Moglichkeit versuchen sollte, ohne <lessen Einsatz auszukommen. Hier konnte 
beispielsweise in der Beratung dem Gedanken des integrierten Pflanzenschutzes Rechnung 
getragen werden, indem man die Bekampfung der Ausfallgerste <lurch sorgfaltige Stoppel
bearbeitung nach der Ernte in den Vordergrund stellt. Eine derartige Einsparung von Mittel
kosten ist zu begriiBen, da die herbizidbedingten Ertragssteigerungen im Raps im Durchschmtt 
relativ gering sind. (PA Hannover) 

Bekiimpfung von Auf laufge t re ide  und Unkra utern  in Stoppelriiben. - Fiir den Einsatz 
der Herbizide in Stoppelriiben waren im Jahre 1978 die Voraussetzungen relativ giinstig. 
GleichmaBig verteilte Niederschlage sorgten for eine ausreichende Bodenfeuchtigkeit. 
Tnf l u r a l i n  (Elancolan, 2 und 3 1/ha) zeigte bei guter Vertraglichkeit eine befriedigende 
Wirkung gegen den WeiRe n GansefuB ,  das Problemunkraut des Stoppelriibenanbaus. 
Gegen Auflaufgetreide reichte auf diesem Standort mit 3,3 % Humus auch eine Aufwandmenge 
von 4 1/ha nicht aus. 
Die Kombination von Elanco lan  (2 1/ha) und TCA (NaTA, 15 kg/ha), vor der Aussaat 
eingearbeitet, erzielte eine gute Wirkung gegen die Unkrauter und das Auflaufgetreide, aber 
auch einen Wachstumsschock und eine leichte Ausdiinnung bei den Stoppelriiben. 
N a  T A, mit 15 kg/ha im 4-Blattstadium der Stoppelriiben angewendet, hat sich auch in diesem 
Jahr nicht bewahrt; die Schaden <lurch Veratzung der Blatter verursachten einen langanhalten
den W achstumsriickstand. 
Eine sichere Wirkung gegen das Auflaufgetreide bei guter Kulturpflanzenvertraglichkeit 
zeigte A l loxyd1medon-natr ium (Fervin, 1,75 kg/ha). In Kombination mit E lanco lan  
(2 I/ha) und O r yza l  in (Dirimal, 1 kg/ha) hat sich bei gleich guter Vertraglichkeit im wesent
lichen nur die Wirkung auf den W e i B e n  Ganse fuB  verbessert. Von den Kombinationen 
war die von Napropamid  (Devrinol, 2,5 kg/ha) und NaTA (15 kg/ha) am wirksamsten, 
aber auch diese Mischung hat sich als nicht hinreichend vertraglich gezeigt. 
Da das Auflaufgetreide erheblich zur Verschmutzung des Erntegutes beitragt, ware weiter zu 
priifen, inwieweit Fer v in ,  in Kombination mit einem anderen Herbizid, mit guter Breiten
wirkung gegen Unkrauter und guter Vertraglichkeit, einzusetzen ist. 

(M. Reschke, Oldenburg) 

Nach fiinfjahrigen Versuchen in den Qualitatsrapssorten laBt sich feststellen, daB der Herbizid
Einsatz im allgemeinen notwendig und iiberwiegend wirtschaftlich ist. Mit einigen Praparaten 
wurden Mehrertrage um 10 % erzielt. 
Da es in diesen Jahren nur gelegentlich zu Umbruch kam und Auswinterungsschaden praktisch 
nicht zu verzeichnen waren, gab es mit bestandigeren Herbiziden kaum Probleme. 
Das Praparat E lanco lan  hat wegen der Einsatzmoglichkeit auf leichten Boden und wegen 
der Effektivitiit gegen K l  e t ten la  b k r a  u t seine Bedeutung behalten. 
Oberwiegend zum Einsatz kam weiterhin Ter idox. Die 1977 entstandenen, zum Teil starken 
Wuchshemmungen haben sich meist gut verwachsen und brachten -von Einzelfallen abgesehen 
-weder in den Versuchen noch bei der praktischen Anwendung meBbare Minderertrage.
Trotz seiner Wirkungsliicken gegen H i r t e n  t a s  che lkra  u t und K a m i l l e  fuhrte das Praparat
Kerb  5 0 W zu erstaunlichen Mehrertragen. Der Einsatz im Spatherbst bewahrte sich und
ist der Ausbringung im Dezember vorzuziehen. Das Mittel wurde vielfach zusatzlich - nach
Teridox-Anwendung - zur streifenweisen Behandlung gegen Getreidedurchwuchs eingesetzt.
Wegen der guten Rapsvertraglichkeit und der kaum behinderten Einsatzmoglichkeit im Herbst
diirfte es auch besonders fur leichte Boden in Frage kommen. (Schleswig-Holstein)
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Aufgrund der fiir den Winterraps auEerordentlich giinstigen Witterung lagen die Ertragsergeb
nisse zwischen de_n einzelnen Behandlungen so dicht beeinander, daE statistische Absicherungen 
der geringen Ertragsunterschiede nicht moglich waren. Die Ertragshohe bewegte sich zwischen 
40,8 und 3 9 ,9 dt/ha ungereinigte Ware. ( H. von Horn ,  Saarbriicken) 

1 o.s. Ruben 

10.5.1. Krankheiten 

In einem Riibenbestand in Unterfranken kiimmerten Pflanzen nesterweise oder einzeln, z. T. 
starben sie ganz ab. In den Riibenkorpern hatte sich von unten beginnend eine Paule ausge
breitet. Bei einer Laboruntersuchung im Juni lieE sich aus den Faulstellen Phytophthora 
cryptogea isolieren. Die Krankheitserscheinung gleicht ganz der, wie sie aus warmeren Anbau
gebieten fiir P. drechsleri beschrieben wird. (J. R i  n t e l en ,  LBP M�nchen) 

Die Versuche zur Bekampfung der Wurze l  bar t i gke i t  (Rizomania) an Zuckerriiben wurden 
auf der Grundlage unterschiedlicher Boden- und Tiefenlockerungen bei abgestuften Beregnungs
mengen fortgesetzt. Die Untersch1ede zwischen ,,ungelockert" und ,,gelockert" sowie zwi
schen den verschiedenen Beregnungsstufen waren in diesem Jahr geringer als in den Vorjahren. 
Die Krankheit trat insgesamt schwacher auf. In der Variante ,,ohne Bodenlockerung + 
mit reduzierter Beregnung" wurde 49,7 dt/ha Reinzucker und in der Variante ,,Sorte Alba P, 
ohne Bodenlockerung, reduzierte Beregnung" 63,76 dt/ha Reinzucker geerntet. Mit diesem 
verhaltnismiEig guten Ertrag kommt die Sortenleistung von Alba P auf einem von Rizomania 
infizierten Standort dem Fabrikdurchschnitt (GroE Gerau) schon sehr nahe. In den Sorten
versuchen zeigten sich weitere Rizomania-tolerante bzw. -widerstandsfahige Sorten. 1979 
sollen Sortenpriifungen hinsichtlich Rizomania-Resistenz verstarkt fortgefiihrt werden. 

(PSD Hessen) 

Untersuchungen iiber das Vorkommen des beet necrotic yellow vein virus (BNYW) in Hessen 
und Rheinland-Pfalz. -Im Rahmen der Untersuchungen des Arbeitskreises ,,Rizomania" (Kura
torium zur Forderung des Zuckerriibenanbaues in Siiddeutschland) wurden 1978 Bodenproben 
von Riibenfeldern aus Hessen und Rheinland-Pfalz untersucht, bei denen wegen geringer 
Zuckerertrage der Verdacht auf einen Befall mit dem beet  nec ro t i c  ye l low v e i n  v i rus  
(BNYVV) bestand. Der Virusnachweis erfolgte elektronenmikroskopisch an Zuckerriiben
samlingen (2-3-Blattstadium), die im Gewachshaus in den Bodenproben angezogen warden 
waren. 
In Erganzung hierzu wurden die Bodenart <lurch Schatzung nach den diagnostischen Merkmalen 
mit der Fingerprobe und der pH-Wert des Bodens der einzelnen Riibenschlage mittels einer 
KC!- Suspension elektrometrisch mit der Glaselektrode bestimmt. 
In Hessen undRheinland-Pfalz war das BNYVV in55 von 82 (67,1 % ) bzw. 42 von 5 1  ( 82,4 % ) 
Riibenschlagen nachzuweisen. 
Nach den bisher vorliegenden Untersuchungen in Rheinland-Pfalz erstreckt sich die Verbreitung 
des BNYVV im Rheintal in Nord-Siidrichtung von Guntersblum bis Frankenthal-Flomers
heim und in Hessen von Wiesbaden-Nordenstadt iiber Gemarkungen im ,,Hessischen Ried" bis 
Riedstadt-Bensheimer Hof. 
Das BNYVV wurde in Rheinland-Pfalz und Hessen in 6 verschiedenen Bodenarten nachge
wiesen, in Sand, lehmigem Sand, anlehmigem Sand, stark sandigem Lehm, sandigem Lehm und 
Lehm. Es scheint keine Abhangigkeit des Vorkommens des BNYVV von der Bodenart zu 
bestehen. Die pH-Werte der verseuchten Boden aus Rheinland-Pfalz lagen unabhangig von der 
Bodenart im schwach alkalischen Bereich zwischen 7,4 und 7,8. Dagegen wurden bei den aus 
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Hessen stammenden Boden im Durchschnitt niedrigere Werte von 5,4 bis 7,5 gemessen, mit 
einer Haufung der Werte zwischen 7,1 und 7,4. 
Die an den verseuchten Standorten vorherrschenden pH-Wene (7 ,0-7, 7) sind zwar giinstig for 
die Entwicklung des Virusiibertragers Polymyxa betae, jedoch trat das Virus auch auf leicht 
sauren Boden (Extremwert pH 5,4) auf. Eine Abhangigkeit zwischen dem Auftreten des Virus 
und dem Boden-pH-Wert laRt sich aus den Befunden nicht ablesen. 

(Gudrun  Hamdor f ,  Rheinland-Pfalz) 
(D.E. L esemann ,  BBA Braunschweig) 

Im Mai kamen Meldungen iiber das Umfallen von Riiben; auch friihgesate, groRere Ruben 
knickten um. In alien Fallen konnte Phoma betae isoliert werden, ein Pilz, der besonders in 
Jahren mit naRkalter Witterung Schaden verursacht. Die Verluste waren je nach Feld verschieden 
und betrugen bis zu 5 %. Vereinzelt muRten aber auch Felder umgebrochen werden. 

(L. K i ewn i ck ,  Bonn) 

10.5.2. Schadlinge 

Die Aktion ,,Nematodenkontrollierter Zuckerriibenanbau" wurde in den Hauptriibennema
todenbefallslagen weiter ausgebaut. Die Landwirte, bei denen Verdacht oder Befall mit 
R ii b e n n ematoden  vorliegt, lassen im Abstand von 4 bis 5 Jahren ihre ganze riibenfahige 
Ackerflache auf Riibennematoden untersuchen. Nach Vorliegen der Untersuchungsergebnisse 
wird der Riibenanbau weitgehend auf die nicht verseuchten Grundstiicke verlagert; auf den 
Einsatz von chemischen Mitteln kann auf schwach- und mittelverseuchten Flachen verzichtet 
werden. 
Der iiberragende EinfluR von FruchtfolgemaRnahmen auf den Riibenertrag bei einer vorhan
denen Verseuchung kommt auch <lurch folgende Ergebnisse des Fruchtfolgeversuches Ober
spiesheim, Lkrs. Schweinfurt, zum Ausdruck: Wahrend der Riibenertrag bei der Riiben-Mono
kultur mit 218 dt/ha (=re!. 100) am niedrigsten lag, stieg er bei der zweijahrigen Fruchtfolge 
auf re!. 162, bei der dreijahrigen Fruchtfolge auf re!. 189 und bei der vierjahrigen Fruchtfolge 
auf re!. 205. 
Im Lkrs. Straubing-Bogen wurden im Jahr 1978 <lurch Bodenuntersuchungen auf Schwemm
landboden weitere Riibennematodenverseuchungen (30 % von 120 ha) festgestellt. 
Wahrend sich bei dem Fangpflanzenversuch in Diillstadt, Lkrs. Kitzingen, der Riibennema
todenbefall <lurch den Anbau von Olre t t i ch  als Zwischenfrucht und <lurch ein spates Ab
spritzen des Bestandes mit Round  up  deutlich senken lieR, wirkte sich diese Nematodenver
minderung im darauffolgenden Jahr <loch nicht auf den Ertrag der angebauten Zuckerriiben 
positiv aus. - Der Riibenertrag konnte <lurch den Einsatz von Bodenentseuchungsmitteln auf 
der stark verseuchten Versuchsstelle Diillstadt, Lkrs. Kitzingen,-,imJahre 1978 zwischen 67 und 
100 % gesteigert werden. Trotz dieser guten Bekampfungserfolge machen die Landwirte in 
Bayern bisher von der chemischen Entseuchung kaum Gebrauch. 
Durch den Einsatz von pflanzenvertraglichen Nematiziden auf Riibennematodenbefallsflachen 
lieR sich der Riibenertrag um durchschnittlich 10 % steigern. Nach den bisherigen Feststellungen 
bringt der Einsatz von pflanzenvertraglichen Nematiziden bei Einhaltung einer drei- bis vier
jahrigen Fruchtfolge jedoch keinen gesicherten Ertragszuwachs mehr. 
Die bei der Zuckerfabrik Zeil am Main errichtete Bodenuntersuchungsstelle auf Riibennema
toden hat ihre Tatigkeit im Herbst 1978 aufgenommen. Dort stehen unter der Regie der Franken
Zucker etwa 30000 bis 50000 Proben pro Jahr im Rahmen des ,,Nematodenkontrollierten 
Zuckerriibenanbaues" zur Bodenuntersuchung nach dem Biotestverfahren in Vierkammer
gefaRen an. (P. B e hr inge r ,  LBP-AuRenstelle Neuburg/D.) 

119 



Die Zunahme der R iibennematoden  auf zahlreichen Intensivflachen des Zuckerriiben
anbaus hat den Anstog dazu gegeben, die Versuche mit insektiziden Granulaten (Cu ra te r r ,  
Temik  10  G und Moc ap) fortzufohren. Der Befall durch Heterodera-Larven i n  100 cm3 

Boden betrug am 24. 7. in der Kontrolle = 905, bei Curaterr (1 g/lfdm) = 445, bei Temik neu 
(0,5 g/lfdm) = 115 und bei Mocap 10 G (100 kg/ha)= 740. Die Reinzuckermehrertrage von 
5,90 dt/ha bei Curaterr und von 5,96 dt/ha bei Temik neu konnten einfach gesichert werden. 
Die Mehrertrage lagen relativ bei 110 bzw. 113 und damit im Bereich der vorjahrigen Er
gebnisse. (PSD Hessen) 

Die Eiablage der R ii be  n f l  i e g e setzte Anfang Mai ein. Eine generelle Bekampfung dieses 
Schadlings wurde wegen der schwachen Eiablage vom Warndienst nicht empfohlen. Die 
Schadensschwelle wurde nur in wenigen Fallen erreicht. (PSD Hessen) 

Einsatz von Shell DD gegen Riibennematoden (Heterodera schachtii). -In den Jahren 1977 und 
1978 wurde im rheinischen Riibenanbaugebiet versuchsweise das Praparat She l l  DD in den 
Aufwandmengen 150, 200 und 250 I/ha zur Bekampfung des Riibennematoden eingesetzt. 
Die Ausbringung erfolgte mit einem ,,Rumpstad-Combiject" im September-Oktober bei 
Bodentemperaturen von 9-11 °C. 
Die Mittelwirkung wurde anhand folgender Kriterien festgestellt: 
1. Zahl der frei im Boden befindlichen Larven. 2. Zahl der in die Wurzel eingewanderten
Larven. 3. Zahl der neugebildeten Zysten. 4. Ertrage.
200 I/ha Shell DD vermochten unter den an den einzelnen Versuchsorten vorliegenden Be
dingungen den negativen Einflug des Nematodenbefalls auf die Entwicklung der Zuckerriiben
aufzuheben.
Aufwandmengen von 150 und 250 I/ha brachten keine sicher erkennbaren Unterschiede, weder
in bezug auf die nematizide Wirkung noch auf den Ertrag. Der Einflug der Behandlung auf die
Ertrage war umso groger, je hoher der Ausgangsbefall lag.
Demzufolge erwies sich der ,,Mehrertrag" als der durch Ausschaltung des Riibennematoden
befalls ,,verhiitete Ertragsausfall", womit dieser in umittelbarem Zusammenhang mit der
Befallshohe steht.
Die Bodenbehandlungen waren nur dann wirtschaftlich, wenn ihre Kosten durch den Ertrags
zuwachs wenigstens gedeckt wurden. Bei 200 1 Shell DD/ha betrugen die Gesamtkosten durch
schnittlich DM 650,-/ha. Im Jahre 1978 konnte dieser Betrag nur in zwei von vier Versuchen
abgedeckt werden. In diesen Fallen betrug die durchschnittliche Befallsdichte 1000 bzw. 1243
Eier und Larven/100 ml Boden. In den beiden anderen Versuchen lag der Ausgangsbefall bei
durchschnittlich 240-430 Eiern und Larven.
Die Hohe der durch Riibennematoden verursachten Ertragseinbugen ist schwer vorauszusagen.
Sie ist in erster Linie abhangig von der Befallshohe, der Bodenart, dem Witterungsverlauf und
der Diingung. Von diesen Faktoren ist lediglich der Nematodenbefall bestimmbar. Die Scha
densschwelle lag unter den diesen Versuchen zugrunde liegenden Bedingungt;n bei etwa 1000
Eiern und Larven. Bei einem solchen Vorbefall diirften zunachst jedoch nur Ertragsausfalle ent
stehen, die die Behandlungskosten nicht iibersteigen. Erst bei starkerem Befall ist mit einer
Erhohung der Rentabilitat zu rechnen. In jedem Fall sollte die Notwendigkeit einer Boden
behandlung durch eine vorherige Befallsbestimmung festgestellt werden. (E. Thom as ,  Bonn)

In der Vegetationsperiode 1977/78 wurden abermals Versuche zur Bekampfung bzw. Nieder
haltung von R ii be  n nematode  n in den Bordengebieten siid-siidostlich von Braunschweig 
angelegt. Der jeweilige Verseuchungsgrad mit Nematoden wurde mit Hilfe des Biotests und 
auch im Fenwick-Verfahren ermittelt. Die Ausbringung der Nematizide erfolgte mit einem 
Rumpstad-Gerat, Granulat-Streuer oder Parzellendruckspritze. Die Ausbringungstiefe beim 
Rumpstad-Gerat bewegte sich zwischen 18 und 20 cm. An Nematiziden gelangten zum 
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Einsatz: M o n  am 250 I/ha, She l l  DD 250 I/ha, Te lone  180 I/ha sowie Temik  10  G, 
Gyps  um 0,5 g pro lfd. m sowie das Spritzmittel Vyda te mit 5 I/ha und einer Bandbreite von 
18 cm. Der ermittelte Nematodenbefall schwankte zwischen 50 und 81  Zysten oder 1582 bis 
2811 lebenden Eiern und Larven je 100 cm3 untersuchter Erde bei Anlage des Versuchs (Vor
befall) und zwischen 120 bis 144 Zysten oder 2624 bis 4422 lebenden Eiern und Larven je 
100 cm 3 Boden nach Abs chi uS des Vers uches im Herbst in den behandelten Varian ten. Der Ver
seuchungsgrad hat sich folglich trotz Einsatz von kostspieligen Nematiziden praktisch mehr als 
verdoppelt. 
Dennoch ist im M1ttel aller Versuche durch die Anwendung der Praparate eine Absicherung 
des Riibenertrages eingetreten. Er betrug bei Temik bzw. Vydate ea. 4-10 %,  bei Monam 26%, 
bei Telone 15 % und bei Shell DD 52 %. (Hannover) 

10.5.3. Unkrauter 

Die anhaltend trockene Witterung nach der Riibensaat Anfang April lief� die Bodenherbizide 
nicht zur Wirkung kommen. Auch Go I t ix  (10 kg/ha) Vorauflauf zeigte deutliche Wirkung 
erst nach Einsetzen von Niederschlagen und Temperaturanstieg im Mai. Die Goltix-Nach
wirkung insbesondere gegen Melde war aber dann vergleichsweise iiberzeugend. 

(W. P a  u I i  k, AfLuB Deggendorf) 

Tramat  in Kombination mit Venzar  (7,5 l + 0,5 kg/ha im VA) brachte auf Mineralboden 
1978 bei guter Vertraglichkeit eine maximale Unkrautwirkung in Zuckerriiben (Leitunkrauter: 
Taubnes se l, Kamille, Kle t t en labkrau t  und Windenknoter i ch). 

(U. S t e c k; AfLuB lngolstadt) 

Auf Moorboden war in Zuckerriiben die kombinierte Anwendung von Gol t ix  + B e t a nal  
(5 kg+ 51/ha) im Nachauflauf in der Unkrautwirkung besser als die getrennte Anwendung von 
10 kg bzw. 6 !/ha. Es gab 1978 auf diesem Standort keine Vertraglichkeitsprobleme bei der 
Tankmischung. (U. S t e c k, AfLuB lngolstadt) 

Sechs Rahmenplanversuche der LBP mit dem AuSenbereich mit dem Ziel ,,Unkrautfreiheit bis 
zum BestandesschluS im handarbeitslosen Riibenbau" lie.Ben erkennen, daS unter Beriicksichti
gung der Problemunkrauter Kle t t en labkra  u t ,  Kami l l e ,  W e i S e r  Ganse fuS  Go! t ix  
10  kg/ha 1m Vorauflauf-Verfahren und die Spritzfolge Goltix 5 kg/ha Vorauflauf + Goltix 
5 kg/ha mit Oleo  Rus t i ca  11 E 5 I/ha eine Spitzenstellung einnahmen. Nur geringfiigig 
schwacher schnitten die Spritzfolgen , ,Pyramin  Vorauflauf + Tankmix Pyramin 2 kg+ 
Be tana l  61 Nachauflauf" ab. Die Spritzfolge ,,Tramat  7,51 VA+Betanal NA" zeigte 
Schwachen gegen Kami l le, die Tankmischung ,,Pyramin 3 kg+ Tramat 7,51" eine solche 
gegen W e i .Be n G anse fuS. Auf ein Minimum an Korrekturhacke war bei keinem Versuchs
glied zu verzichten. (H. Ke es, LBP Miinchen und AfLuB Ingolstadt, 

Deggendorf, Regensburg, Bayreuth, Ansbach und Augsburg) 

Fer v i n  zeigte beim Einsatz in Ruben eine gute und schnelle Wirkung gegen Flughafer  
(Avena fatua) und Hiihnerh i r se  (Echinochloa crus-galli). Vor allem eine Kombination mit 
Be t  an  a I verbesserte die Wirkung zusatzlich. (A. H e  i S ,  AfLuB Augsburg) 

Im Riibenbau haben die Unkrautbekampfungsversuchevor alien Dingen der weiteren Erfahrung 
mit G o! t ix  und entsprechenden Spritzfolgen gedient. Goltix mit 5 kg/ha im Vorauflauf war 
den vergleichbaren Anwendungen von Pyramin  und M e r p e l a n  AZ iiberlegen, wenn man 
einmal von speziellen Unkrautern wie z.B. dem·B inge l�ra u t absieht. Die M e l  d e  wurde von 
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Goltix wesentlich besser erfafst als von Pyramin. Das Riibenwachstum war <lurch Goltix in 
keiner Weise beeintrachtigt. 
Allgemein gut wurde aufser Go! t ix  die Kombination von B e t a n a l  +Tram at  mit 5 + 5 im 
Nachauflaufverfahren beurteilt, wenn auch vereinzelt mit leichten Wachstumsbeeintrachti
gungen. In der Spritzfolge zeigten sich auch 5 kg/ha Goltix im Vorauflaufverfahren und eine 
spatere Behandlung mit Betanal + Goltix (5 + 3, 3 + 5 und 3 + 3) im Nachauflaufverfahren 
als sehr gut bei voller Riibenvertraglichkeit. Diese Kombinationen, die vor alien Dingen im 
Bezug auf die Betanal-Anwendungen weder <lurch die Zulassung noch <lurch die Vertriebs
firmen abgedeckt werden, haben vor alien Dingen wegen moglicher Kosteneinsparung in der 
Praxis an Interesse gewonnen. (PSD Hessen) 

Als Problemunkrauter im Riibenbau gelten Weifser  Ganse f u fs ,  B inge lkraut  sowie 
W i n d e n - und Voge lknoter i ch. In 7 Versuchen kamen 1978 die Nachauflaufherbizide 
B e t a n a l  (Phenmedipham, 3-6 1/ha) und Gol t ix  (Metamitron, 3-5 kg/ha) sowie Tank
mischungen beider Produkte zum Einsatz. Bei alleiniger Anwendung von Goltix wurde 
0 I e o Rus t i c  a 11 E (Paraffin-bi, 5 I/ha) zugesetzt. 
Die hohen Mai-Niederschlage, die besonders im siidlichen Landesteil das langjahrige Mittel 
dreifach iibertrafen, begiinstigten die Varianten mit dem bodenwirksamen Goltix. Das nahezu 
ausschliefslich blattaktive Betanal fiel in der Wirkung stark ah. Betanal war nur in der Wirkung 
auf Bingelkraut vorteilhaft, wahrend bei dieser Unkrautart die Wirkungsliicke von Goltix 
deutlich wurde. Angesichts der hohen Niederschlage war die Wirkung dieses Praparates au£ 
Knotericharten noch ausreichend, im Hinblick auf Werner Ganzefufs wurde sein hoher und Jang 
vorhaltender Effekt deutlich. Die Tankmischung von Betanal + Goltix (3-41 + 3-5 kg/ha) ist 
hinsichtlich der Einzelkomponenten zu bevorzugen, da sie risikoloser und wirkungssicherer zu 
sein scheint und bei Bingelkraut und Knotericharten Wirkungsvorteile im Vergleich zu Goltix 
+ 01 bietet. (R. Sch ie t inger  u. G. G e r n e r ,  Rheinland-Pfalz) 

In zwolf Versuchen standen neben je einer unbehandelten Parzelle insgesamt neun Teilstiicke 
mit verschiedenen Herbiziden, Herbizid-Kombinationen und Spritzfolgen im Vergleich. 
Die Saatzeitpunkte lagen zwischen dem 7. und 20. April. Giinstige Witterungsverhaltnisse 
nach der Saat liefsen die Riiben im allgemeinen schnell und gleichmafsig auflaufen. Die Ablage
weiten lagen in den Versuchen zwischen 18 und 22 cm. 
Die Riibenvertraglichkeit der im Vorsaat- und Vorauflaufverfahren eingesetzten Praparate und 
Praparatemischungen war, gemessen an den Auflaufzahl�n, unter den gi.instigen Auflauf
bedingungen des Friihjahrs 1978 fast ausschliefslich als gut zu bezeichnen. Die Zahl der auf
gelaufenen Ri.iben war allerdings - wie bereits in den Vorjahren beobachtet - in den mit 
Ro-Neet und Merpelan AZ behandelten Parzellen merkbar vermindert. 
In den Versuchen schwankte der Acker fuchs schwanz-Besatz zwischen schwach - 15 
Pflanzen je m2 

- und stark - 948 Pflanzen je m2
. Alie im Vorsaat- und Vorauflaufverfahren 

eingesetzten Graserherbizide und deren Kombinationen mit anderen Produkten bekampften 
Ackerfuchsschwanz sehr zufriedenstellend. Das im Nachauflaufverfahren eingesetzte A lopex  
reichte in seiner Ungras-bekampfenden Wirkung nicht an die der anderen Graserherbizide 
heran. An zweikeimblattrigen Unkrautern traten hauptsachlich auf: Voge lmie re ,  Me lde ,  
Kami l l e ,  Knoter i ch  und Ackerhe l l e rkra u t. Sie wurden bereits <lurch die VorsaatNor
auflaufbehandlungen gut bekampft. Leichte Schwachen zeigte jedoch das vor dem Auflaufen 
verabreichte Pyramin ,  wahrend Avadex  + Pyramin  im Splitting-Verfahren keine aus
reichende Wirkung gegen Knoterich aufwies. Die Gesamtwirkung gegen zweikeimblattrige 
Unkrauter konnte <lurch die im Nachauflaufverfahren durchgefi.ihrten Folgespritzungen deut
lich sichtbar verbessert werden. Das noch vorhandene Unkraut wurde vollstandig vernichtet. 
Auffallig ist allerdings die Schwache von Go  1 t i x  ( + 0 I e o R u s  tic a 11 E) gegen Heller
kraut sowie die nicht ausreichende Wirkung gegen dieses Unkraut in den Parzellen, in denen 
die B e t a n a l -Aufwandmenge in den Mischungen weniger als 51/ha betrug. 
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Die alleinige Nachauflaufspritzung mit A lopex-Be tana l-Gol t ix zeigte auch in der Be
kiimpfung der zweikeimbliittrigen Unkriiuter deutliche Schwiichen. Das bestiitigt clie Erfahrung, 
daB die Unkrautbekiimpfung im Zuckerri.ibenbau im Vorsaat/Vorauflaufverfahren beginnen 
muK (E. Gr igo ,  Bonn) 

In mehreren Versuchen wurde das Nachauflaufmittel Fe rv in  (Al loxy d i m ed o n) in Zucker
riiben zur Bekiimpfung von Auflaufgerste eingesetzt. Die Aufwandmenge fiir F e r v i n  betrug 
1,75 kg/ha und fiir die Mischung Fervin + B e t a n a l  1,5 bzw. 1,5 I/ha. Gespritzt wurde im 
Wachstumsstadium A/B, D/E und F/H (Bestockung) der Gerste. Zurn Zeitpunkt der Anwen
dung bestand feuchtkalte Witterung. Die Temperaturen schwankten tagsii ber zwischen 10 und 
14 °C. Bei der Behandlung im Wachstumsstadium A/B wurde ein Abtotungserfolg von 50-60 % 
erzielt, die Behandlung im Stadium D/E brachte eine Abtotung von 100 % und im Stadium F/H 
nur noch 80-90 % . Die Mischung Fervin + Betanal zeigte eine eindeutig bessere Wirkung als 
das Mittel Fervin allein. 
Den Versuchsergebnissen ist zu entnehmen, dais die Behandlung von Auflaufgerste in Zucker
riiben mit Fervin nicht zu fri.ih erfolgen darf, und daB ihre Wirkung durch Zusatz von Betanal 
verbessert wird. Fervin ist fiir Riiben so gut vertriiglich, dais es in jedem Entwicklungsstadium 
gespritzt werden kann. (PA Hannover) 

10.6. Gemuse 

10.6.1. Krankheiten 

Bei Gemi.isekulturen zeigten sich hiiufig Krankheitserscheinungen wie Vergilbung und Blatt
randnekrosen. Die Ursachen waren nicht parasitiir bedingt, sondern in den Folgen ungiinstiger 
Witterung zu suchen (Niisse, Kiilte, rascher Temperaturwechsel). 

(W. Pau l ik ,  AfLuB Deggendorf) 

An Kopfsalat wurde erstmals Pythium tracheiphilum beobachtet. 
(A. H e i ls ,  AfLuB Augsburg) 

Die Versuche 1978 zur Bekiimpfung der durch den Pilz Didymella bryoniae verursachten 
B l a t t-, S t enge l- und Fruch t fau l ekrankhe i t  an Gewiichshausgurken haben bestiitigt, 
daB mit dem Behandlungsbeginn gewartet werden kann, bis sich die ersten Symptome zeigen. 
Die Infektion liegt in der Regel ea. 8 Tage davor. Jedoch ist mit einer geringen Wirkungseinbulse 
zu rechnen, die aber keine wirtschaftliche Bedeutung hat. Die besten Ergebnisse wurden erzielt, 
wenn der Behandlungsbeginn ea. 8 Tage vor dem Sichtbarwerden. der ersten Symptome lag. 
Dieser Zeitpunkt ist aber prognostisch noch nicht zu bestimmen. - In diesen Versuchen haben 
sich auch die Wirkstoffe Mancozeb  und Vinclozo l in  in einer 14tiigigen Spritzfolge be
wiihrt. - In Parallelversuchen wurde wiederum bestiitigt, dais eine trockene Kulturraumfiihrung 
den Befall deutlich mindern kann. - 1978 durchgefiihrte Erhebungen in Praxisbetrieben 
!assen erkennen, daB die Krankheit besonders dort zum Problem wird, wo sich der Gurken
anbau in den Betneben stark ausgeweitet hat.
Auch bei den 1978 angelegten Versuchen zur Bekiimpfung der Alternaria-Blattflecken
krankhe i t  an Chinakohl zeigte sich, dais mit der Behandlung begonnen werden kann, wenn
sich die ersten Blattsymptome zeigen. Bewiihrt haben sich weiterhin die Wirkstoffe V i  n c I oz o -
l in  und Glykophen  in einer 14tiigigen Spritzfolge. (E. Wend land ,  LBP Miinchen)

In einem Zwiebelfeld mit vier Sorten Saatzwiebeln wurde die M eh I t au  anfalligkeit bonitiert. 
Am anfalligsten war clie Sorte Rijnsburger Jumbo, gefolgt von Ontario und Augusta; Wolska 
war am gesi.indesten. (AfLuB Regensburg) 
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Das Problem der Spitzen- und Triebwelke in Spargel wird in Gewachshausversuchen bearbeitet. 
Die bisherige Diagnose ,,Trockenheit" konnte in den Versuchen nicht bestatigt werden. Es 
zeichnen sich parasitare Ursachen ab. (U. S t e ck ,  AfLuB Ingolstadt) 

Bekampfung von Botrytis am Salat. - Im Vergleich zu E up are  n 1,2 kg/ha wurde S u m i  s c I e x  
0,075 % gegen Botrytis an Kopfsalat der Sorte Kmg eingesetzt. Der Kopfsalat wurde bis zur 
Kopfbildung mit Folie abgedeckt. Es wurden insgesamt 3 Behandlungen durchgefohrt. Die erste 
Spritzung erfolgte am 9.5.1978. Bei der letzten Bonitierung zeigte ,,Unbehandelt" einen Befall 
von WZ = 7, Euparen 3 und Sumisclex 2. (S, Baden-Wiirttemberg) 

Zur Bekampfung des Fal s chen  Mehl taues an Zwiebeln wurden bei der Sorte Rocker am 
3.8. und 11.8.1978 Spritzungen durchgefiihrt mit Gr iinkupf e r  0,5 % und Pr evicur  N 
0,15 %. Zu diesem Zeitpunkt zeigten sich schon kleine Befallstellen an den Blattem. Bei der 
Bonitierung am 18.9.1978 war ,,Unbehandelt" vollstandig befallen WZ=9, Griinkupfer 
WZ = 5 und Previcur N WZ = 2. Durch rechtzeitigen Einsatz von Previcur N konnte ein 
Befall von Falschem Mehltau verhindert werden. Ergebrusse der Riickstandsuntersuchung 
liegen noch nicht vor. (S, Baden-Wiirttemberg) 

Didymella- und Botrytis-Bekiimpfung bei Freilandtomaten. -Bei der Sorte Adagio (gepflanzt 
am 3.-5.6.) wurden verschiedene Spritzfolgen auf Wirkung gegen Didymella-Stengelfaule und 
Blatt- und Stengel-Botrytis gepriift: 1. 6xEuparen  (1,2-2,4 kg/ha), 2. 6xDithane  
Ul t ra  (1,2-2,4 kg/ha) + 5 x Rov ra l  (1,0 kg/ha), 3. 2 x D i  thane  U l t ra  (1,2-2,4 kg/ha) 
(erste beiden Spritzungen), danach 4 x Euparen (1,2- 2,4 kg/ha). Mit einer Ausfallquote von 
nur 10 % (2 Pflanzen von 20) war 6 x Dithane Ultra deutlich besser als die Spritzfolge 2 x 
Di thane Ultra + 4 x Euparen, die 40 % Ausfall brachte. 6 x Euparen brachte noch einen Ausfall 
von 30 %, wobei die Friichte auch noch rauher und rissiger waren. Die glattesten Friichte 
brachten die Parzellen mit der Kombination Dithane Ultra + Botrytisfungizide. In den unbe
handelten Kontrollparzellen lagen die Ausfalle bei 90%. Die Wirkungsschwache von Dithane 
Ultra gegen Botrytis wurde durch die Kombination mit Ron i l  an oder R o  v r a I gut abgefangen. 
Die Tankmischung zeichnete allerdings etwas starker als Dithane Ultra alleine. 

(FR, Baden-Wiirttemberg) 

Im Gewachshaus wurden Versuche zur Vertriiglichkeit von O r th o c i d  50 (0,3 %), Ron i l an  
(0,2 %), B e nomyl  (0,1 %), D erosa !  (0,2 %) und Cercob in  M (0,1 %)  bei Radies, Kohl
rabi, Kopfsalat und Sellerie durchgefiihrt. Die Behandlungen wurden als Samenbeizung, Vor
auflauf- und Nachauflaufbehandlung und Einarbeiten in das Substrat vorgenommen. 
Bei der Beizung (UberschuBverfahren) traten bei Salat, Radies und Kohl keine Schaden auf. 
Sellerie wurde durch Ronilan, Benomyl, Derosa! und Cercobin M geschadigt. Dies zeigte sich 
durch Nicht- oder unregelmaBiges Auflaufen bzw. durch Wuchsdepressionen. Die Vorauflauf
behandlung mit je 4 l Briihe/m2 war mit Ausnahme von Sellerie vertraglich. Sellerie wurde 
durch alle Mittel geschadigt (WZ 4- 8). Im Nachauflauf (1 l Briihe/m2) war die Behandlung 
fiir Radies, Salat und Kohl vertraglich. Sellerie wurde auch bier durch alle Mittel, ausge
nommen Ronilan, geschadigt. Bei Einarbeitung (30-50 g/m2

) wurden Radies durch Benomyl 
(50 g/m2), Derosa! (50 g/m2) und Cercobin M (30 g/m2

) geschadigt. Keine Schaden verur
sachten Ronilan (50 g/m2) und Orthocid 50 (30 g/m2). (PSD Hessen) 

Sclerotium cepivorum an Winterzwiebeln. - Die im Pfalzer Zwiebelanbaugebiet in jedem Jahr 
sporadisch auftretende Mehlkr a nkh e i t  macht es erforderlich, Mittel und Verfahren zur 
Bekampfung zu finden, die nach Auftreten erster Befallsanzeichen noch einen sicheren 
Bekampfungserfolg gewahrleisten. 
In einem Versuch zu Winterzwiebeln wurden nur Spritzbehandlungen mit D u  P o n t  Beno  my 1 
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(Benomyl) und Roni lan  (Vinclozolin) mit jeweils 1 und 3 kg/ha, R o v r a l  (Iprodion) und 
Sumi  s cl e x  (Dicyclidine) mit 3 kg/ha durchgefohrt. Die Behandlung erfolgte nach Beobachtung 
erster Befallssymptome Ende Oktober 1977, die Wasseraufwandmenge betrug 600 1/ha. Der 
Boden war feucht. Innerhalb 6 Tagen nach der Applikation fiel insgesamt 3,6 mm und im 
Folgemonat verteilt insgesamt 50 mm Niederschlag. Zusatzlich wurde nach der Behandlung 
mit ea. 25 mm beregnet, um den Wirkstofftransport zum Wurzelhals und zu den Wurzeln zu 
gewahrleisten. 
Im Laufe des Winters war keine Befallsveranderung zu beobachten. Erst mit Fortschreiten 
der Vegetation im Friihjahr 1978 traten Unterschiede zwischen Behandelt und Unbehandelt 
zunehmend in Erscheinung. 
Bei der ersten Bestandsauszahlung am 16.5.1978 zeigte sich, dais bei Benomyl 1 kg/ha und 
Rovral 3 kg/ha 25 %, bei Benomyl 3 kg und Ronilan 1 und 3 kg iiber 30 % und bei Sumisclex 
nahezu 60 % mehr an Zwiebeln gesund erhalten werden konnten als in Kontrolle. 

Der bis zur Ernte im Juli <lurch die Krankheit verursachte Ausfall konnte <lurch die Mittel 
Benomyl in beiden Aufwandmengen sowie <lurch Rovral und Sumisclex fast vollig unter
bunden werden. Ronilan zeigte einen geringeren Effekt. 

Bei der Ernte waren die Bestandsverbesserungen <lurch die Mittel noch deutlicher als bei der 
ersten Auszahlung. 3 kg Benomyl und Sumisclex brachten gesicherte Bestandsverbesserungen 
von iiber 100 % . Auch die erzielten Bestandswerte bei Benomyl 1 kg und Ronilan 3 kg waren 
mit iiber 80 % und bei Rovral mit 94 % gesichert besser als die der Kontrolle. 1 kg Ronilan 
vermochte den Kontrollbestand nur um 40 % zu iibertreffen. 

Die <lurch die Wirkstoffe erzielten Mehrertrage sind sehr hoch und in alien Varianten signi
fikant. Den geringsten Ertragszuwachs gab es bei Ronilan mit 1 kg/ha. Sonst lagen die Ertrage 
mit iiber 100 % , bei Sumisclex sogar iiber 200 % ho her als in Kon troll e. 
Es scheint, dais Ausfalle <lurch die Mehlkrankheit stark vermindert werden konnen, wenn nach 
Beobachtung ersten Befalls Benomyl oder Kontaktbotrytizide in hoher Aufwandmenge 
appliziert werden und sofort danach mit Hilfe der Beregnung fiir eine ausreichende Ein
schlammung an den Wurzelhals gesorgt werden kann. 

(K. Hofmann ,  K .  Herbruck  u. E. S t rohm,  Rheinland-Pfalz) 

Starkes Auftreten der Botrytis-B l a  t t f l e c  ken k rank he i t  an Winter- und Sommersaat
zw1ebeln. - Anfang Mai wurde in Bobenheim/Rhein eine bisher unbekannte Blattflecken
kr;inkheit beobachtet, die sich schnell auch auf die Zwiebelanbaugcbicre in Frankenrhal und 
Flomersheim-Eppstein ausbreitete. Ab Mitte Juni griff dcr Befall auch auf die Sommersaat
zwiebeln iiber. Hier waren fast ausschlielslich die amerikanischen Hybridsorten betroffen. 
Offen bestaubte Sorten blieben befallsfrei. 

Das Schadbild zeigte iiber die ganze Blattflache verteilte eingesunkene weifse bis graue Flecken 
Die Rlihrenblatter vertrocknetcn von der Spitze her und starben ab. In der ,,Feuchten Kammer" 
entwickelten sich auf diesen Flecken weder Pilzmyzel noch Konidien. Dagegcn verlicfcn lsolie
rungsversuche posiriv. Aus den Flecken wurde regelmalsig ein Botrytis isoliert, der als Botrytis 

squamosa bestimmt wurde. Dieser Pilz ist unseres Wissens in Deutschland noch nicht beob
achtet worden. In der Literatur werden als Erstauftreten die Jahre 1963 Frankreich, 1964 

Belgien, 1965 Niederlande und 1967 Italien gemeldet. Die Lasionenentwicklung soil bei 
Temperaturen von 9-23 °C und einer re!. Luftfeuchte um 100 % erfolgen. Unter einer re!. Luft
feuchtigkeit von 92 % treten keine Lasionen auf. 

(H.-G. P r i l lw i t z  u. E. S t rohm,  Rheinland-Pfalz) 

Bekampfung von Botrytis an Tomaten unter Glas. -In einem Versuch wurde die Wirkung von 
E u p a r e n  (Dichlofluanid), Ron i l an  (Vinchlozolin) und Sumi sc l ex  (Dicyclidine) gegen 
Botrytis cinerea gepriift, wobei jedes Praparat 5 x im Abstand von 10-12 Tagen gespritzt 
wurde. 

125 



Sowohl Ronilan (2,0 kg/ha) als auch Sumisclex (2,0 kg/ha) waren dem seit langem bekannten 
Botrytizid Euparen (2,4 kg/ha) iiberlegen. Wahrend die Kontrolle bei der Abschlugbonitur mit 
der Wertzahl 6,6 (Skala 1-9) bonitiert wurde, waren die Sumisclex- und Ronilan-Parzellen 
zu diesem Zeitpunkt befallsfrei. Die Euparen-Variante erhielt die Boniturnote 4,1. 

(L. Giinde l  u. H. K n e w i t z ,  Rheinland-Pfalz) 

Fusarium-Welke an Tomaten. - In einem Hausgarten in Mainz (14. Juli) und auf einem ea. 
600 m2 grogen Feld in Niederwerth am Rhein (8. Sept.) traten welkekranke Tomatenpflanzen 
auf. Die Gefage der erkrankten, im Wuchs zuriickgebliebenen Pflanzen waren deutlich braun 
verfarbt. Die im Hausgarten angebaute Sorte konnte nicht ermittelt werden. In Niederwerth 
handelte es sich um die Sorte Planet. Dort waren ea. 15 % der Pflanzen betroffen. Bei Isolie
rungsversuchen wurde in be1den Fallen Fusarium oxysporum festgestellt. In der Literatur 
wird der hohe Temperaturanspruch von F. oxysporum f. sp. lycopersici unter unseren Klima
bedingungen als begrenzender Faktor beschrieben. Der Pilz soil daher nur fiir Gewachshaus
kulturen eine Gefahr darstellen. Das gleichzeitige Auftreten an zwei raumlich weit auseinander
liegenden Standorten im Freiland ist aus diesem Grunde iiberraschend. 

(H.-G. P r i l lw i t z  u. W. B a u e r m ann ,  Rheinland-Pfalz) 

Bekampfung von Rhizoctonia an Kopfsalat. - In Fortfiihrung der in den beiden Vorjahren 
durchgefiihrten Versuche zur Bekampfung der Rhizoctonia-Salatfaule <lurch Pflanzung in 
verschiedenen Hohen wurde im Berichtsjahr einer zusatzlichen chemischen Behandlung 
mit den Fungiziden Rovra l  (Glycophen, 0,075 %), Ro n i l  an (Vinchlozolin, 0,1 %) und 
Sumisc l ex (Procymidox, 0,1 %) besondere Beachtung geschenkt. 
Nach den in zwei Pflanzsatzen gewonnenen Ergebnissen reduziert ein Hochpflanzen der 
Erdtopfe den Befall ebenso wie eine zweimalige Behandlung mit einem der genannten Fungi
zide, wobei die Pflanzhohe keine Rolle spielt. Die eingesetzten Praparate zeigten in diesem 
Versuch untereinander keine wesentlichen Unterschiede. 

(L. Gii n d e l  u. H. K n e w itz ,  Rheinland-Pfalz) 

Fa  1 s c he r Me h 1 t au  an Radieschen. - Im Oktober fielen an der Blattoberseite von Radieschen 
gelbe bis braunliche Flecken auf. Auf der Blattunterseite zeigte sich ein weimicher Sporenrasen. 
Spater waren an den Knollen schwarze Stellen festzustellen, die mit fortschreitender Ent
wicklung korkig-rauh wurden und aufrissen. Die Ware wurde dadurch unverkauflich. Im 
Labor wurde Fa l scher  Meh l tau  (Peronospora parasitica) nachgewiesen. Der Einsatz 
von V in ico l l  (Folpet, 1,8 kg/ha) brachte keine wesentliche Befallsminderung. 
14 Tage friihere Aussaaten der gleichen Sorte Cherry Belle waren dagegen befallsfrei ge
blieben. (W. Zweck ,  Rheinland-Pfalz) 

Botrytis-Bekampfung an Lager-Chinakohl.- Durch die zunehmende Bedeutung der Chinakohl
Einlagerung wird auch der Einsatz von Fungiziden zur Bekampfung der Lagerfaule dringender. 
Fiir die Behandlung von Chinakohl (Nagaoko Medium) wurden die Praparate Tecto  fl und 
R o n i l a n  in den Aufwandmengen von jeweils 0,1 und 0,15 % verwendet. 
Die Behandlung der Kopfe erfolgte beidseitig (Dralldiise D 4, Wasseraufwand 600 I/ha). Je 
Versuchsglied wurden 3 x 6 Kopfe in Obstkisten eingelagert (Lagertemperatur + 1 °C). Die 
Bonitur erfolgte nach 84 Tagen Lagerzeit. 
Es ergab sich eine Befallsstarke (Bonitur 1-9) bei Unbehandelt von 6,1; bei Ronilan 0,1 % von 
1,4; bei Ronilan 0,15 % von 1,2; bei Tecto fl 0,1 % von 3,7; bei Tecto fl 0,15 % von 1,7. 
Der Putzverlust betrug bei Unbehandelt 33 % ; bei Ronilan 0,1 % : 19 %, bei Ronilan 0,15 %: 
24%; beiTecto fl 0,1 %: 30 %; bei Tecto 0,15 %: 38 %. 
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Die geputzte Ware wies nach der Lagerung bei Tecto fl (0,1 %) ein 4% hoheres Verkaufs
gewicht gegeniiber Unbehandelt auf, bei 0,15 % ergab sich kein hoheres Gewicht. Die Ronilan
Behandlungen erreichten 22 % (0,1 %) bzw. 18 % (0,15 %) hohere Verkaufsgewichte. 

(H. KeS!er ,,Bonn) 

Biologischer Nachweis einer Bodenverseuchung mit Phomopsis sclerotioides. - In den letzten 
Jahren hat die Verseuchung von Gurkenanbauflachen unter Glas mit Phomopsis sclerotioides 
laufend zugenommen. Da die Notwendigkeit einer Bekampfung dieses Pilzes je nach Ver
seuchungsgrad eine Bodenentseuchung, eine Pfropfung auf die weniger anfallige Kiirbisunter
lage oder Fungizidbehandlungen erfordert, sollte eine Methode gefunden werden, die eine 
qualitative und moglichst auch quantitative Aussage iiber den Verseuchungsgrad zulaSt. 
Erste Versuche dazu wurden im Jahre 1978 begonnen. Je 5 Gurkenpflanzen der Sorte Hokus 
wurden in Schalen mit ea. 151 Volumen stark verseuchter sowie unverseuchter Erde pikiert. In 
weiteren Versuchsgliedern wurde die verseuchte Erde mit gedampfter Erde im Verhaltnis 1 : 10 
und 1: 100 verdiinnt. Die GefaSe wurden bei 25 ° C im Gewachshaus aufgestellt. Nach ea. 
5 Wochen konnten an den Gurken erste Welkesymptome infolge des Wurzelbefalls mit 
Phomopsis festgestellt werden. Die Pflanzen in unverseuchter Erde sowie die Versuchsglieder, 
in denen die Kiirbisunterlage (Cucurbita ficifolia) als Testpflanzen benutzt wurden, blieben 
ohne Symptome und auch nach einer Wurzelbonitur ohne sichtbaren Befall. Bei den unter
schiedlichen Verdlinnungsstufen ergaben sich nur schwache graduelle Befallsunterschiede. 
Die Versuche sollten fortgesetzt werden, um die Brauchbarkeit dieses biologischen Nach
weises von Phomopsis sclerotioides abzuklaren. (E. Meyer ,  Miinster) 

Bekampfung von FuSkrankhe i t en  bei Leguminosen. - Durch eine relativ eng gestellte 
Fruchtfolge haben FuSkrankheiten an Erbsen und Buschbohnen im hiesigen Anbaugebiet 
zunehmende Bedeutung erlangt. Die hauptsachlichen Schaderreger diirften Fusarium-Arten 
sein. Neben der Vermmderung des SchadausmaSes durch optimale Gestaltung der Boden
struktur, der Nahrstoffversorgung und des pH-Wertes sollte gepriift werden, ob <lurch eine 
Einarbeitung von Ka I k s t i ck s  to  f f  bis zu einer Tiefe von 10 cm vor der Aussaat eine Ver
minderung des Befallsgrades erreicht werden kann. Zwei Wochen (Erbsen) bzw. 6 Wochen 
(Buschbohnen) vor der Aussaat wurden auf stark verseuchten Flachen neben einer unbehan
delten Parzelle die Varian ten 200, 3 00 und 400 kg/ha Kalkstickstoff angelegt. Die <lurch 400 kg 
Kalkstickstoff ausgebrachte Stickstoffgabe von umgerechnet 80 kg N/ha stellt die fiir die 
hiesigen Verhaltnisse maximal mogliche Aufwandmenge dar. 
Durch Kalkammonsalpeter wurde eine N-Ausgleichsdiingung vorgenommen. Die Bonitut nach 
Befallssymptomen ergab keine deutliche Befallsminderung durch die Kalkstickstoffanwendung. 
Offenbar reicht die nur kurzzeitig im Boden in wirksamer Konzentration auftretende 
Cyanamidphase nicht aus, um den Verseuchungsgrad merklich herabzusetzen. 

(E. Meyer, Miinster) 

Zur Bekampfung von Botrytis cinerea an Kopfsalat, Sorte Deci Minor, wurden Capta fo l  
(Ortho Difolatan 2,11/ha) und Dich lof luan id  (Euparen 1,2 kg/ha) gespritzt. Die Anwen
dung von Captafol erfolgte sechsmal im Abstand von 5 Tagen und von Dichlofluanid dreimal 
im Abstand von 10 Tagen. 
Captafol zeigte wahrend des Versuchs eine gute Wirkung (Wertzahl 2). Die Wirkung von 
Dichlofluanid war unbefriedigend (Wertzahl 5); Unbehandelt: 7. Phytotoxische Schaden traten 
nicht auf. (H. K iihne ,  Oldenburg) 

Bekampfung von Phytophthora infestans an Tomaten im Freiland. - An Tomaten, Sorte 
Moneymaker, wurden gegen Phytophthora infestans im Spritzverfahren ausgebracht: 
Mancoze  b (Dithane Ultra 1,2- 2,4 kg/ha), An i l az in  (Dyrene 0,2 %ig und 0,25 %ig). Die 
Anwendungen erfolgten sechsmal im Abstand von 10 Tagen. Natiirliche Infektion. 

127 



Mancozeb erzielte ein gutes Bekampfungsresultat (Wertzahl 2). Die Wirkung von Anilazin in 
beiden Aufwandmengen war ebenfalls gut (Wertzahl 2). Unbehandelt: 3. Phytotoxische 
Schaden konnten nicht festgestellt werden. (H. K ii h n e, Oldenburg) 

Bekampfung von Botrytis cinerea an Tomaten unter Glas. -An Tomaten, Sorte Moneymaker, 
wurden gegen Botrytis cinerea Dich lo f l  u a n  id (Euparen 1,2- 2,4 kg/ha), Capta fo l  (Ortho 
Difolatan 0,35 %ig) und V in  c l  oz  o l in  (Ronilan 1 - 2 kg/ha) viermal im Abstand von 10 Tagen 
gespritzt. 
Alie Wirkstoffe zeigten gegentiber ,,Unbehandelt" einen sehr guten Bekampfungserfolg 
(Wertzahl 1); Unbehandelt: 3. Phytotoxische Schaden traten nicht auf. 

(H. Kuhne ,  Oldenburg) 

Der Ausweitung des Chinakohlanbaues im Gemtiseanbaugebiet der Vier- und Marschlande 
folgte ein vermehrte_s Auftreten von Krankheiten. AuSer der seit einigen Jahren beobachteten 
Bakterienweichfaule (Erwinia carotovora), erheblichen Wachstumsbeeintrachtigungen <lurch 
Kohlhernie, pilzlichen Blattfleckenkrankheiten und der nichtparasitaren Innenblattnekrose 
wurde nun auch in mehreren Feldbestanden das Schwarzringfleckenvirus des Kohls (Cabbage 
black ringspot virus) nachgewiesen. Bei Frtihbefall schlossen sich die Kopfe nicht; im tibrigen 
wiesen die Blattspreiten Verbildungen und auch Fiecke unterschiedlicher Farbung auf. 

(H. K ii h n e ,  Hamburg) 

1976 stellten wir bei der Ernte Schaden an Spatmohren fest - eine Weichfaule im unteren 
Bereich der Rtibe -, die <lurch den Pilz Phytophthora megasperma Drechsl. hervorgerufen 
worden war (Jahresber. Deut. Pflanzenschutzd. 24, 1978). Zwischenzeitlich durchgefohrte 
Infektionsversuche mit mehreren Spatmohrensorten unter Verwendung von Boden aus dem 
Befallsstandort sowie mit ktinstlich verseuchtem Freilandboden bei unterschiedlich starker 
Bewasserung - bis zur Staunasse - zeigten, <lag es nicht zu einem Befall der Mohren mit 
Ph. megasperma kam. Eine Infektion in geringem MaSe konnte lediglich im Labor <lurch Auf
legen von mit Pilzmyzel durchwachsenen Agarblockchen auf Mohrenscheiben erzielt werden. 
Aufgrund dieser Befunde scheint Ph. megasperma unter unseren Anbaubedingungen Mohren 
nur in Ausnahmefallen schadigen zu konnen. (F. S c h ickedanz ,  Hamburg) 

Salat. -Bei der Sorte ,,Capitan" wurden zur Salatfaulebekampfung folgende Praparate einge
setzt: R o  v r a 11 kg/ha vor dem Pflanzen + 2 x 1 kg/ha nach dem Pflanzen, Ron i l  a n  1 kg/ha 
vor dem Pflanzen + 2 x 1 kg/ha nach dem Pflanzen, Rovral 3 x 1 kg/ha nach dem Pflanzen, 
Ronilan 3 x 1 kg/ha nach dem Pflanzen, V in i co l l  3 x 1,8 kg/ha nach dem Pflanzen, Eupa ren 
3 x 1,8 kg/ha nach dem Pflanzen. Bonitiert wurde bei der Ernte. Als Erreger wurde in erster 
Linie Rhizoctonia solani diagnostiziert. Zirka 35 % der Kopfe waren in der Kontrolle unver
kauflich. Mit Rovral wurde der Ausfall auf 5 %, Ronilan 12 %, Euparen 12 % und Vinicoll 
20 % gesenkt. - Eine Behandlung vor dem Pflanzen brachte keine gesicherten Unterschiede. 

(N. R othhaar ,  Saarbrticken) 

10.6.2. Schadlinge 

Bekampfung des GroSen  Koh lwe iS l ing  an WeiSkohl. - Am 26.6.1978 wurde gegen 
KohlweiSling an Spitzkraut mit Lanna t e  24 WP 0,9 kg/ha, A c t e l l i c-Sta ub 40,0 kg/ha, 
Ambush  60 ml/ha, Unden-S taub  30,0 kg/ha, E 605-Staub  20,0 kg/ha und Dec i s  
300 ml/ha behandelt. J e  Parzelle standen 70  Pflanzen. Die einzelnen Mittel erreichten 
folgende Wirkungsgrade: Unbehandelt 54 Raupen, Lannate = WG 100, Actellic-Staub = 
WG 97, Ambush= WG 100, Unden-Staub = WG 95, E 605-Staub = WG 97, Decis = WG 100. 

(S, Baden-Wtirttemberg) 
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Bekampfung der Schwarzen  Bohnen laus  an Buschbohnen. - R i p c o r d  (Cypermethrin), 
A p h i s a n  (Malathion+ Methoxychlor) und ein Pe rme thr in -Praparat wurden im Versuch 
verglichen. Die Mittel wurden mit der Riickenspritze (600 1/ha) in einem 15 cm hohen Busch
bohnen-Bestand ausgebracht, der zu diesem Zeitpunkt mit 3 Dora/is fabae pro Blatt besetzt 
war. In den unbehandelten Parzellen nahm der Besatz innerhalb einer Woche um das Dreifache 
zu. Ripcord (0,1 %) erzielte einen Wirkungsgrad von 93 %, Aphisan (0,2 %) 69 % und das 
Permethrin-Priiparat (0,1 %) 48 %. (FR, Baden-Wiirttemberg) 

Das Auftreten der Kohleu le ,  das erstmals auch in Nordhessen (Schwalm-Eder-Kreis) mit 
2 UV-Fanglampen iiberwacht wurde, war allgemein schwach, so dais nur ortliche Bekiimpfungs
malsnahmen notwendig waren. Erwiihnenswert ist, dais das Flugmaximum der 2. Generation 
erst in der zweiten Septemberdekade auftrat, wodurch ohne Zweifel die Schiiden vermindert 
wurden. 
Im Rahmen eines Bekiimpfungsversuches im Schwalm-Eder-Kreis wurden mit den neu ent
wickelten synthetischen Pyrethroiden iiberragende Wirkungsgrade erzielt. Die herkommlichen 
Priiparate fielen in ihrer Wirkung im Vergleich zu den Pyrethroiden stark ab. (PSD Hessen) 

Bekampfung der Wei lsen F l i ege  an Tomaten unter Glas. - In einem Versuch im un
gebeizten Folienhaus wurden die Mittel Ac t e l l i c  5 0  (Pirimiphos-methyl) und Dec i s  
(Decamethrin) auf ihre Wirkung gegen die W eilse F l i ege  (Trialeurodes vaporariorum) 
gepriift. 
Bereits einen Tag nach der Applikation waren in alien behandelten Versuchsgliedern iiber 
90 % der Tiere abgestorben. Diese gute Wirkung hielt bei Actellic 50 (1,21/ha) nur 5 Tage an. 
Das synthetische Pyrethrin Decis zeigte dagegen nach 3 Wochen in den gepriiften Konzen
trationen von 0,05 % und 0,1 % noch einen Wirkungsgrad von 77% bzw. 86%. 

(L. Gii n d e l  u. H. Knewi t z ,  Rheinland-Pfalz) 

10.6.3. Unkrauter 

In dreijiihrigen Versuchen haben sich die Graserherbizide Fe rv in  mit 1,75 kg/ha und 
I l l o x a n  mit 3,0 1/ha im Nachauflaufverfahren in Roten Riiben, Kohlarten, Sellerie, Busch
bohnen, Einlegegurken, Petersilie, Porree, Kerbel und Mohren als vertraglich erwiesen. Die 
Wirkung gegen Hiihnerh i r se  war bis zum 4-Blatt-Stadium der Hirse sehr gut; sie nahm 
dann mit dem Grolserwerden der Hirse ab. 
In Petersilie und Dill bewiihrte sich S tomp mit 4,51/ha. Afa lon  und Teno ran  waren in 
den verschiedenen -Lagen sowohl im Vorauflauf- als auch im Nachauflauf-Verfahren unter
schiedlich vertraglich. (E. Wend  Ian d ,  LBP Mi.inch en) 

S t o m p  4,5 I und 6 I/ha zeigte sich in Wurzelpetersilie und Dill als gut vertriiglich. 
(U. S t e ck ,  AfLuB Ingolstadt) 

Die derzeit in Zwiebeln zugelassenen Herbizide bieten keine Bekiimpfungsmoglichkeit gegen 
FI u g h  a f e r. Bei der Sorte Rote Horizwiebel wurde daher das Priiparat Ferv in  mit dem zuge
lasse�en A l zode f  gepriift. Die am 10.5. infolge ergiebiger Niederschliige sehr schlecht aufge
laufenen Zwiebeln Standen in extrem starker Konkurrenz zu breitblattrigen Unkrautern und 
Flughafer (am 30.6. 146 Rispen/m2). Fervin (1,75 kg/ha am 28.4.) erbrachte gegen Flughafer 
einen Wirkungsgrad von 88 %, gegen breitblattrige Unkrauter lag keine Wirkung vor. 
Genau umgekehrt waren erwartungsgemals die Wirkungen bei Alzodef (jeweils 40 I/ha am 
26.5. und am 12.6.). Im vorliegenden Fall konnte daher ein ausreichender Bekampfungserfolg 
nur mit der Kombination erzielt werden. Beide Mittel verursachten leichte Ausdiinnungen im 
Bestand. Alzodef verursachte zusiitzliche Blattspitzen-Verbrennungen, die sich spater aller
dings auswuchsen. (FR, Baden-Wiirttemberg) 
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Eine Unkrautbekampfung in Porree der Sorten Fafner, Titan, Hilari, Herfstreuzen, Jolant und 
Enormus wurde mit A fa  lo  n 1,5 kg/ha und Tr i  bun i 13 ,0 kg/ha m1t sehr gutem Erfolg durch
gefiihrt. Keine der Sorten wurde geschadigt. Als Unkrauter kamen die Kle ine  Brennesse l ,  
F ranzosenkraut ,  Ackerhe l l e rkraut ,  Voge lmiere  u.a. vor. 
Zu Kopfsalat (Sorte Primeur) wurden gegen Botrytis-Faule Versuche im Freiland sowie beim 
Anbau unter Folie durchgefiihrt. Da'. nur eine einmalige Behandlung beim Folienanbau arbeits
technisch durchfiihrbar ist, wurde auch im Freiland nur eine Applikation vorgenommen, und 
zwar jeweils im 4-6-Blattstadium des Salates. Die Praparate waren B e n o myl  (1 kg/ha), 
Ro n i l  an (2 kg und 3 kg/ha). Ausgewertet wurde der Anteil marktfahiger Ware, ohne Befall 
und mit leichtem Befall, jeweils in%. Unter Folie betrug der Anteil nicht marktfahiger Ware 
in ,,Unbehandelt" 20% und in den behandelten Parzellen 5 %, 7% und 3 %. Im Freiland war 
das Ergebnis schlechter, und zwar 69 % in ,,Unbehandelt" und 22 %, 19 % und 3 % in den 
behandelten Parzellen. 
In Rhabarber wurde eine Unkrautbekampfung mit Kerb  5 0 W (3 kg/ha), Ares in  (4 kg/ha), 
Kerb  50 W + Ares in  (3 + 2 kg/ha) und Pre f ix -G r a n u l ar (60 kg/ha) durchgefiihrt. Die 
Behandlung fand am 13.1.1978 statt. Pflanzenschaden traten nicht auf. An Unkrautern waren 
vorhanden Voge lmiere ,  E i njahr ige  Rispe ,  Quecke ,  H i r t en ta s che l  u.a. Kerb 
alleine war gegen Hirtentaschel urid andere Unkrauter kaum wirksam. Aresin versagte gegen 
die Quecke, wahrend die Kombination der beiden Mittel mit WZ 1-5 noch recht gut war. Eine 
Behandlung mit Kerb zu einem friiheren Zeitpunkt hatte wahrscheinlich auch gegen die Quecke 
ein noch besseres Ergebnis gebracht. Prefix schnitt nicht besser als die Kombination ab. 

(PSD Hessen) 

Herbizide zu Sazwiebeln. -Bei Vorlage bodenwirksamer Herbizide zu gesaten Zwiebeln zeigten 
die Mittel S tomp (Penoxalin, 4,5-6,0 1/ha) und Pyramin  (Chloridazon, 2-3 kg/ha) ihre 
Brauchbarkeit. Bei letzterem konnte durch Beigabe von Tram a t  (Ethofumesate, 5 ,0 I/ha) die 
Wirkungsbreite verbessert werden. Auf humusarmen Boden und bei hoheren Niederschlagen 
traten Schaden durch Pyramin + Tramat auf, Stomp hingegen schadigte auch auf humusarmen 
Standorten nur bei zu flacher Saat (unter 2 cm). Ausdiinnungen von etwa 20 % wurden teilwe1se 
kompensiert, sie fiihrten dann zu keinem Ertragsriickgang. 
Bei den Nachauflauf-Anwendungen zeigten sich A l zode f  (Cyanamid, 40 I/ha) und Certrol 
40 (Ioxynil, 1,5 - 2,01/ha) nicht immer risikolos, auch wenn die Mindestkulturhohe von 5 cm 
nicht unterschritten wurde. Blattspitzenveratzungen und Blattaufhellungen waren auch bei 
spateren Stadien nicht immer auszuschliefsen. Wo vorweg kein Bodenherbizid zum Einsatz kam, 
war die Wirkung nicht ausreichend. Senecio-Arten wurden von Alzodef nicht erfafst. Bei 
Winterzwiebeln erwiesen sich Tankmischungen von Certrol 40 + Stomp, im Nachauflauf im 
Herbst ausgebracht, als erfolgreich. Mischungen mit Alzodef waren jedoch zu aggressiv. 
Basa gran  (Bentazon, 4 1/ha) und Faneron  (Bromofenoxim, 4 kg/ha) waren in friiheren 
Jahren gut vertraglich, unter den Bedingungen des Jahres 1978 wurden jedoch Schaden beob
achtet. 
Auf Standorten mit Spatverunkrautung iiberzeugt Tr ibun i l  (Methabenzthiazuron, 2,0-2,5 
kg/ha). Mogliche Schaden sind bei hohen Niederschlagen auf durchlassigen Standorten nicht 
a uszuschliefsen. 
Die Mittel gegen Schadgraser im Nachauflauf - Il l ox a n  (Clofopmethyl, 3 1/ha) und Ferv in  
(Alloxydim-Na, 1,75 kg) haben zum wiederholten Male unter verschiedenen Anwendungs
bedingungen ihre Brauchbarkeit fiir die Zwiebel erwiesen. Beide blieben bislang ohne Kultur
beeinflussung und waren in jedem Kulturstadium vertraglich. 

(K. Hofmann,  R. Sch ie t inger ,  E .  S t rohm,  Rheinland-Pfalz) 

Herbizideinsatz in Kiichen- und Gewiirz-Kulturen. - Erganzend zu den vorliegenden Ver
sµchsergebnissen aus den Vorjahren wurden Herbizidversuche angestellt, um die bisherigen 
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Ergebnisse in ihrem Aussagewert zu sti.itzen. Die Versuche wurden Ende April auf lehmigem, 
humosem Sand angelegt. Zur Unkrautflora gehorten vor allem Vo g e l  miere , Acker
s t i e fm i.i t t e rchen ,  E in jahr ige  R i spe ,  Taub nesse l ,  Kami l l e  und Knoter i char ten. 
Unter den diesjahrigen Versuchsbedingungen ergaben die ausschlieB!ich im Vorauflaufver
fahren ausgebrachtenHerbizideAf alon (1,5 kg/ha), S tomp (4,51/ha) und P y  ramin  (4 kg/ha) 
ausreichende Unkrautwirkung, wobei Knotericharten (Afalon, Stomp, Pyramin) und Ein
jahrige Rispe (Afalon, Stomp) nicht ganz ausreichend erfaBt wurden. 
Bei Bortetsch ergaben die Anwendungen von Afalon und Pyramin zwar Ieichte Blattrand
nekrosen sowie eine geringfogige Wuchshemmung, di.irften jedoch als geeignet angesehen 
werden konnen. 
Bei Kresse fohrten der Einsatz von 1 kg/ha Semeron  25 sowie die Anwendung von 1 kg/ha 
Venzar  ebenfalls zu geringen, aber tolerierbaren Wachstumsdepressionen. Die Unkrautwir
kung befriedigte jedoch nicht. 
In Pimpinelle erwies sich die Unkrautbekampfung als schwierig, da Afalon unter ungiinstigen 
Witterungsverhaltnissen schon in niedriger Dosierung Schaden ausloste. Als vertraglich erwies 
sich Semeron 25 bei 1,2 kg/ha, wobei die Unkrautwirkung jedoch nicht ausreicht. 
Bei Kerbel lieBen sich Afalon (1,5 kg/ha) sowie Stomp (4,5 1/ha) gut einsetzen. Bei Dill wurden 
<lurch 1 kg/ha Afalon sowie 4,5 1/ha Stomp leichte Schaden ausgelost. Bei Sauerampfer scheint 
der Emsatz von 0,9 kg/ha Aresin trotz geringer Schadigung moglich zu sein. 
Da sich die genannten Herbizid-Aufwandmengen meist an der Vertraglichkeitsgrenze bewegen, 
erscheint die Dbertragbarkeit der Ergebnisse auf andere Bodenverhaltnisse problematisch 
zu sein. Die Untersuchung von einigen Ri.ickstandsproben, die zum Zeitpunkt der Ernte 
gezogen wurden, zeigte die Tendenz au£, daB Vorauflaufanwendungen der genannten Praparate 
mit Ausnahme von Venzar keine hohen Ri.ickstandswerte erwarten !assen. Endgi.iltige Aussagen 
konnen jedoch nur an Hand von Abbaureihen getroffen werden. (E. Me yer ,  Munster) 

Zur Bekampfung von Unkrautern in gesatem Kohlrabi, Sorte Rogglis WeiBer Treib, wurde 
Tr i f l  ur  a l  in  (Elancolan 0,2 g/m2) vor der Saat gespritzt und eingearbeitet. 
Ergebnis: ausreichend: Brennesse l ,  Voge lmie re; ungeni.igend: Hi  r t e n  t asche l ,  Kreuz 
kra  u t ,  WeiBer  Ganse fuB,  Graser. Ernte: 140 dt/ha, Unbeh. 120 dt/ha. -Phytotoxische 
Schaden traten nicht auf. (H. K i.i h n e ,  Oldenburg) 

Zur Bekampfung von Unkrautern, insbesondere Graser, in Schnittlauch, Sorte Mittelrohrig, 
wurde Met h a b e n z t h iazuron (Tribunil 4 kg/ha) gespritzt. Die Graser, fast ausschlieBiich 
Poa-Arten, konnten sehr gut bekampft werden. Franzosenkraut ,  Kr i echender  Kno 
t e r i ch ,  We iRe r Ganse fuB und Voge lmiere  konnten erfolgreich eliminiert werden. 
Ernte: 229 dt/ha, Unbehandelt: 212 dt/ha. - Phytotoxische Schaden: keine. 

(H. Ki.i hne ,  Oldenburg) 

10.7. Obst 

10.7.1. Krankheiten 

Ein Versuch zur Bekampfung des B i r  n en  g i t t  er  ro  s t e s <lurch zwei Spritzungen mit 
Bay  I et on  1 0 0 b z w .  Ca I i  ru s zeigte kein positives Ergebnis. Allerdings war zum Zeit
punkt der ersten Spritzung bereits starkerer Befall vorhanden. (AfLuB Regensburg) 

Folgende Wundv ers t r i chmi t t e l  wurden in zwei Versuchen verglichen: Novar i l ,  
Ka mbisan  ro t ,  Lac Balsam,  Laur i! Wundwachs ,  La ur i !  Wu ndwachs  
f l i.i s s ig ,  Ne gal ,  Nenningers  Arbal ,  Nenningers  Wundwachs  ro t ,  Santar  
SM, T ervano l ,  Widdaplas t ,  Widder-Baumwachs  ro t ,  Wun d plas t. Die Wachse 
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waren schlechter zum Auftragen, besonders bei unregelmafsig ausgesagten Krebswunden. 
Auch wurden sie friihzeitig sprode, rissig und blatterten ab. Santar SM wurde ebenfalls etwas 
sprode und rissig. Alle iibrigen Verstrichmittel waren in der Stabilitat und Wundverheilung 
gleich gut zu bewerten. Allerdings nahm das Aufpinseln von diinnfliissigen Mitteln wie 
Novaril, Negal, Arbal, Wundplast weniger Zeit in Anspruch als bei zahfliissigen Praparaten 
wie z. B. bei Widdaplast. (AfLuB Regensburg) 

Im Jahre 1976 wurde mit den Bodenentseuchungsmitteln S h e l l  DD, Di  Trapex, 
Bas  amid  und Tera  b o l versucht, die auf alten Kirschstandorten verbreitet auftretende 
B o d enmiid igke i  t zu beseitigen. Auch im dritten Jahr nach der Anwendung zeigt sich noch 
kein Wachstumsvorsprung der Baume au£ entseuchten Boden gegeniiber der Kontrolle. Viel
mehr zeichnet sich ab, dais allein die tiefwirkende Bodenlockerung und Strukturverbesserung 
verantwortlich ist fiir die bisher in alien Parzeilen festzustellende iiberdurchschnittliche 
Wuchsleistung der neu angepflanzten Baume. 
Seit einigen Jahren tritt an Erdbeeren in Unterfranken die Gnomonia-Fruchtfaule verstarkt auf. 
Die Krankheit lafst sich durch zwei Fungizidspritzungen in der Zeit des Knospenschiebens bis 
kurz vor der Bliite gut bekampfen. Die Wirkstoffe Dich lo f luan id ,  Captan  und Thi ram 
brachten etwa gleich guten Bekampfungserfolg. (M. R iede l ,  LBP Miinchen) 

Zur Bekampfung des Apfelmehltaues (Podosphaera leucotricha) wurden folgende Mittel einge
setzt: B inapac ryl (Acricid cone.), B u pi r imat  (Nimrod), D i n o c a p  (Pomuran Plus) und 
N i t r o t h a l -i sopropyl + Schwefe l  (Kumulan); aufserdem sollte der Einflufs eines Mehl
tauschnittes im Sommer gepriift werden. Der Blattbefall konnte im zweijahrigen Versuch (8/7 
Behandlungen) auf Werte zwischen 1,64 und 1,34 reduziert werden (Unbehandelt 2,42/1,98). 
Durch den Schnitt war eine geringfiigige Verbesserung der Mittelwirkung festzustellen. Der 
Triebspitzenbefall konnte durch Spritzbehandlungen durchschnittlich um knapp die Halfte 
reduziert werden. Die Mittelwirkung konnte bei zwei Versuchsgliedern durch Schnitt
mafsnahmen verbessert werden. 
Zur Bekampfung des Apfelmehltaues wurde wahrend der Knospenruhe das Mittel I CI 
701 6  0 F + Bupirimat eingesetzt. Im Sommer wurden zusatzlich 7 Bupirimat-Behandlungen 
ausgebracht. Der Triebspitzenbefall konnte damit auf ea. 1/4 des Befalles in Unbehandelt ge
senkt werden; beim Blattbefall ergaben sich Befallswerte von 1,32. (S, Baden-Wiirttemberg) 

Die Priifung neuer organischer Mehltaumittel im Apfelanbau beziiglich Fruchtberostung bei 
der Sorte Golden Delicious ergab unter den Witterungsbedingungen 1978 folgende Tendenz: 
Berostungsneutral: N imrod  (Bupirimat) - Berostungsstarke 1,46, Kumulan  (Nitrothal
isopropyl + Schwefel)- Berostungsstarke 1,52. 
Berostungsfordernd: B a yle ton  (Triadimefon) - Berostungsstarke 1,80, Rub igan  (Fenari
mol) - Berostungsstarke 1,86. (KA, Wiirttemberg) 

In einem Versuch zur Bekampfung der S t ipp igke i t  (Apfelsorte Cox) erwies sich die Tauch
behandlung nach der Ernte mit Antistipp 4 % (Calciumchlorid + Netzmittel) der 4maligen 
Kalksalpeter-Spritzung wahrend der Vegetation mit jeweils 9,6 kg/ha iiberlegen (Fruchtbe
fall 30,2 % zu 41,7%). 
Bedingt durch den hohen Befallsdruck in Unbehandelt (70,9 %) befriedigte der Bekampfungs
erfolg nicht. Nur mehrere gleichzeitig angewandte Behandlungsverfahren (Spritzungen und 
z.B. Tauchen) !assen optimale Ergebnisse erwarten. (KA, Baden-Wiirttemberg) 

Bei Walniissen wurden hohe Verluste durch Xanthomonas juglandis und durch Gnomonia 
leptostyla (Marssonina) verursacht. Bei empfindlichen Sorten waren bis zu 80 % der Niisse 
nicht zu vermarkten. (FR, Baden-Wiirttemberg) 

132 



Zur Bekiimpfung von F r  u c h t fa  u 1 en  bei Erdbeeren wurden E up are  n und Ron i  1 a n  sowie 
verschiedene Spritzfolgen verglichen. Bei der Sorte Domanil trat 1978 nur_ Botrytis au£, 
so daB die Wirkung gegen Phythophthora nicht gepriift werden konnte. Infolge eines Dauer
regens mit iiber 100 mm Niederschlag wurden 4 statt 3 •Spritzungen wiihrend der Bliite durch
gefiihrt. 
Der beste Wirkungsgrad von 93 % gegen Botrytis wurde durch 4 Ronilanspritzungen erzielt. 
Durch Euparenspritzungen dagegen nur ein solcher von 74 % . Ober Klein- und Knorpelfriichtig
keit nach 4 Euparenbehandlungen wurde eine Ertragsminderung (verkaufsfahige Ware) ver
ursacht, die deutlich groBer ist als die Differenz in den Wirkungsgraden. 

(FR, Baden-Wiirttemberg) 

Untersuchungen iiber die Verhiitung von Schiiden durch Botrytis cinerea an Stachelbeer
stiimmchen in Baumschulen (2. Bericht). - Wie im Jahresbericht 1977, Seite 143-144, bereits 
dargestellt, traten 1977 in den Baumschulen des Gebiets von Heilbronn und Lauffen am Neckar 
an den Winterveredlungen von Stachelbeerhochstiimmchen (Unterlage: Ribes aureum) 40-80 % 
Ausfalle auf. Als Ursache wurde ein Befall durch Botrytis cinerea nachgewiesen. 
Da keine ausreichenden Erfahrungen iiber die Bekiimpfungs- und Vorbeugungsmoglichkeiten 
vorlagen, wurde ein entsprechendes Versuchsprogramm erarbeitet. Nach Vorversuchen im 
September 1977 sind Anfang November 1977 insgesamt 1900 Ruten (Triebe von Ribes 
aureum) getaucht warden, und zwar mit den Botryziden: D ich lo f l  u a n i d  (Euparen 0,25 %), 
V inc lozol in  (Ronilan 0,1 %) und Chinoso l  (Chinosol 0,5%). AnschlieBend erfolgte eine 
Lagerung in einem Kiihlraum bei +5 bis +7°C und 95-97% rel. Luftfeuchte. 500 Ruten 
wurden in der Einschlagshalle einer Baumschule aufbewahrt, um zu priifen, ob unter praxis
nahen Bedingungen andere Ergebnisse erzielt werden als in Kiihlriiumen mit kontrollierten 
Bedingungen. Ihre Lagerung erfolgte bis zur Veredelrn;ig in der luftigen Einschlaghalle, danach 
im Kiihlraum einer Baumschule bei einer rel. Luftfeuchte unter 90 % . 
Die Unterlagen wurden zwei unterschiedlich stark von Botrytis cinerea betaltenen Mutter
quartieren entnommen. Dies ermoglichte es zu priifen, ob der Vorbefall im Mutterquartier 
wiihrend des Spiitsommers und Herbstes einen wesentlichen EinfluB auf den Befall, d. h. die 
Hohe der Absterbequote der veredelten Pflanzen im Friihjahr hat. 
Der Befall wurde erwartungsgemiiB <lurch feuchte Lagerbedingungen wiihrend der Winter
monate gefordert. 
Der EinfluB des Infektionsdrucks im Mutterquartier ist erkennbar. Beriicksichtigt man aber 
die geringen Ausfalle bei einer luftigen, jedoch nicht zu trockenen Lagerung, dann erscheint es 
fraglich, ob der hohe Aufwand an Arbeits- und Mittelkosten for 10-12 Spritzungen wiihrend 
einer Vegetationsperiode lohnt. 
Die Tauchbehandlungen mit Fungiziden nach dem Entfernen der Ruten vom Mutterquartier 
reduzierten zwar den Befall (bei einer Lagerung in 95-97 % rel. L.), erreichten aber nicht das 
gute Ergebnis einer Lagerung nicht behandelter .Proben bei geringerer Luftfeuchtigkeit (um 
<90% rel. L.). 
Dabei ist auBerdem zu beriicksichtigen, daB ein Tauchverfahren keinesfalls problemlos ist: 
1. miiBte man bei Tausenden von Ruten groBe Behiiltnisse haben und benotigte hohe Briihe
mengen, 2. ware die Beseitigung der nicht unerheblichen Restbriihemengen keine leicht zu
losende Aufgabe. Die Briihe konnte ja nicht einfach in die Kanalisation oder auf die Felder
abgeleitet werden. Schon aus den wenigen genannten Grunden erscheint es wiinschenswert,
eine andere Losung als das Tauchverfahren zu finden.
Interessant sind auch die Ergebnisse 'eines Versuchs der Firma BASF im selben Baumschul
betrieb. Hier wurden ebenfalls 4 x 25 Ruten ( = 100 Ruten) je Versuchsglied vor der Einlagerung
mit nachstehenden Mitteln behandelt (iibergossen): a) Ron i l an  0,1 %; b) R o n i l a n  + Harn
stoff 0,1 % + 5,0%; c) BAS 397 F 0,2% (=Cercobin-Super); d) BAS 397 F + Harnstoff
0,2%+5,0%.
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Die Proben wurden ebenfalls in der luftigen Einschlaghalle auf feuchtem Sand gelagert und 
nicht von oben benetzt. 
Harnstoff wurde hinzugesetzt, da man annahm, er wiirde in einem sogenannten ,,Huckepack
verfahren" die Wirkstoffe der Pflanzenschutzmittel besser in das Rindengewebe transportieren. 
Nach den Ergebnissen forderte aber der Harnstoffzusatz den Botrytisbefall. 
Es liegt nun die Vermutung nahe, dais spate Stickstoffgaben das Auftreten von Botrytis fordern. 
Eine Umfrage bei den beteiligten Baumschulbesitzern ergab, dais 1976 - also wahrend der 
Anzucht der Unterlagen for das Jahr 1977 - in einigen Betrieben nach Beendigung der 
extremen Trockenheit im August noch 3-5 Harnstoffspritzungen ausgebracht worden sind, 
um ein zusatzliches Langenwachstum der Ruten zu erzielen. Die Triebe hatten aufgrund der 
Trockenheit 1976 zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschlossen und waren daher kiirzer als in 
anderen Jahren. 
Man kann annehmen, dais diese Harnstoffspritzungen oder auch relativ spate Stickstoffgaben 
im Juni, die wegen der anhaltenden Trockenheit 1976 erst nach dem Einsetzen der Regenfalle 
Ende Juli/ August zur Wirkung kamen, einen Einfluis auf das besonders starke Auftreten von 
Botrytis im Jahre 1977 hatten. 
Abschlieisend kann festgestellt werden, dais nach den Ergebnissen der Versuche und Beobach
tungen in zahlreichen Baumschulbetrieben die Ursachen des verstarkten Auftretens von 
Botrytis in Vermehrungsbestanden von Stachelbeerstammchen wahrscheinlich auf ungiinstigen 
Lagerbedingungen nach dem Abtrennen der Ruten von den Mutterstocken sowie der Verede
lung beruhen. Die Befallsstarke (Vorbefall) im Mutterquartier ist sicher von Bedeutung, sie 
kann aber <lurch geeignete Lagerbedingungen (kiihl/trocken) wahrend der Wintermonate 
kompensiert werden. 
In den Lagerraumen ist auf eine gute Durchliiftung zu achten, ,damit das Entstehen giinstiger 
Entwicklungsbedingungen for den Botrytis-Pilz verhindert wird. 
Feuchter Sand ist ein besseres Einschlagmaterial als Torfmull, da dieser nach einer griindlichen 
Durchnassung schwerer abtrocknet als Sand. 
Einen bedeutenden, fordernden Einfluis auf die Entwicklung des Botrytis-Pilzes scheinen auch 
spate oder aufgrund von extremen Witterungsbedingungen zu spat wirksam werdende 
Stickstoffgaben zu haben. Diese Frage soil in weiteren Versuchen geklart werden. 
Man wird daher abwarten miissen, ob die laufenden Versuche diese Annahme bestatigen oder 
Hinweise auf andere Ursachen geben werden. (L£P, Baden-Wiirttemberg) 

Bekampfung der Moni/ia-Bliitenfaule und -Zweigspitzendiirre an Schattenmorellen. - Zieht 
sich die Bliite der Sauerkirschen infolge feuchtkiihler Witterung in die Lange, so ist regelmalsig 
mit hohen Ertragsausfallen sowie starkeren Holzschaden <lurch Monilia laxa zu rechnen. 
1978 erreichten die Schaden in der Praxis ein enormes AusmaB, fohrten zu drastischem Riick
schnitt, z. T. auch zur Rodung ganzer Anlagen. Der versuchsweise Einsatz der neuen Botrytizide 
Ron i l an  (Vinchlozolin, 1,5 kg/ha in 1500 I Wasser) und Rov ral (Glycophene, 0,075 %) 
sowie von S a p  ro  I (Triforin, 0,15 % ) zeigte eine deutlich iiberlegene Wirkung dieser Prapa
rate gegeniiber dem Standardmittel C a p  t a n. Bei dreimaliger Behandlung wurden folgende 
Wirkungsgrade erzielt: Ronilan 82 %, Rovral 64 %, Saprol 58 % und O r t h o c i d  8 3 (Captan, 
0,15 %) 40 %. Diese Ergebnisse bediirfen weiterer Bestatigung. Dariiber hinaus ist bei den 
neuen Mitteln die Riickstandsfrage noch nicht geklart. (E. E w e  r t  s ,  Rheinland-Pfalz) 

Epidemisches Auftreten der Monilia-Spitzendtirre. -Durch die extremen Witterungsverhaltnisse 
im Mai trat im Vegetationsjahr 1978 die Monilia-Spitzendiirre (Monilia laxa) in einem seit 
Jahren nicht mehr festgestellten Umfang auf. In einigen Anlagen fohrte der Befall zum Verlust 
des gesamten Neuaustriebes. Als Ursache for diese Epidemie ist zweifellos die Witterung zu 
nennen. Es muB allerdings auch festgestellt werden, dais seitens der Praxis diese Krankheit 
ni.cht mehr ernst genommen wurde. Erschwerend kam 1978 hinzu, dais nach versaumter Erst-
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behandlung weitere Behandlungen aufgrund der Unbefahrbarkeit der Anlagen nicht mehr 
durchgefiihrt werden konnten. (F. Ho l i g h a  u s ,  Rheinland-Pfalz) 

Bekampfung von Apfe lmehl tau  in der Vegetationsruhe. - Ein Versuchspraparat erwies 
sich zur Bekampfung der i.iberwinternden Stadien des A p f e l m e h l  t a  us als wirksam, Die 
Spritzung erfolgte im Dezember wahrend der Vegetationsruhe. Der Infektionsdruck durch 
befallene Primarknospen kann durch derartige MaBnahmen erheblich vermindert werden. Die 
Anzahl befallener Triebe irn Fri.ihjahr war von durchschnittlich 10,3 je Baum in der unbe
handelten Kontrolle auf 2,4 reduziert worden. Das im gleichen Versuch gepri.ifte Of f-Shoot-T 
(5 %) blieb nahezu wirkungslos. (L. Gi.i nde l  u. H. K n e w i  t z ,  Rheinland-Pfalz) 

Verstarktes Auftreten von B i rneng i t t e r ros t. - Auffallend stark trat in der Vegetations
periode 1978 der B irneng itte r ro s t  (Gymnosporangium sabinae (Dicks.) Wint.) in fast alien 
Birnenanlagen des rheinhessischen Anbaugebietes auf. Die Ausweitung ist sicherlich auf die 
extremen Witterungsverhaltnisse zuri.ickzufiihren. Selbst in Anlagen, in deren mittelbarer oder 
unmittelbarer Nachbarschaft nachweislich keine ]uniperus-Pflanzen vorhanden waren, trat 
Befall auf. Es ist zu vermuten, daB unter Umstanden kein Wirtswechsel stattgefunden hat und 
der Pilz an der Birne selbst i.iberwintern konnte. (F. Holi g h a  us,  Rheinland-Pfalz) 

Gr ausch immel  an Erdbeeren. - Gepri.ift wurden einige neue Fungizide gegen Grau
s c h i m me l  (Botrytis cinerea) im Vergleich zu Euparen  (Dichlofluanid, 0,25%). Es kamen 
zum Einsatz: Sumisc l ex  (Dicyclidine, 0,075%), Daconi l  (Chlorothalonil, 0,25% und 
0,35 %), Lepuz id  (Soja Lecitin, 0,1 %) sowie ein weiteres Pri.ifmittel (Thiram, 0,2 %). 
Die Applikation erfolgte zu Bli.ihbeginn, in die Vollbli.ite und am Ende der Bli.ite. Lediglich 
Thiram wurde zusatzlich noch zweimal vor der Bli.ite eingesetzt. Die beste Wirkung gegen 
Botrytis und der hochste Anteil an gesunden Fri.ichten wurde bei Sumisclex verzeichnet, ge
folgt von Euparen. Sumisclex zeigte insbesondere im Vergleich zu Euparen eine bessere Pflanzen� 
vertraglichkeit. Auch Thiram war bei 5maliger Anwendung mit der Wirkung von Euparen 
vergleichbar. 
Alle anderen Praparate fielen gegeni.iber den oben genannten ab. Daconil wurde schon seit 1974 
gepri.ift und zeigte mit den i.iblichen 3 Behandlungen keine ausreichende Wirkung. 
Der Botrytisbefall war in der Kontrolle sehr hoch. Es wurden nur 29 % gesunde Fri.ichte 
geerntet. (F. N o  11 e r ,  Rheinland-Pfalz) 

Auftreten von Rindenrissigkeit bei der Sorte Ortenauer Spatzwetsche. - In Rheinhessen wurde 
im Sommer 1978 an 2jiihrigen neugepflanzten Biitimen der Sorte Ortenauer Spatzwetsche 
starker Ki.immerwuchs festgestellt. An der Rinde einjahriger Triebe waren rotlichbraune 
Flecken sichtbar. Die dunkler gefarbten waren eingesunken und teilweise aufgerissen. An 
2jahrigen Trieben traten an der Rinde mehrere Zentimeter lange Langsrisse auf. Diese waren 
vernarbt, so daB keine tiefen Wunden entstanden. 
Diese Symptome konnten auch in mehreren 4---6jiihrigen Erwerbsanlagen an dieser Sorte be
obachtet werden, wiihrend andere Sorten keine Rindenschiiden aufwiesen. 
Die an der Ortenauer Spiitzwetsche festgestellten Symptome zeigen groBe Ahnlichkeit mit e1ner 
aus England und Frankreich beschriebenen Viruskrankheit, der Rindenrissigkeit der Pflaume 
(plum bark split), die nach Dunez  et al. (1972) <lurch einen Stamm des Chlorotischen Blatt
flecken-Virus des Apfels (apple chlorotic leaf spot) hervorgerufen wird. Da in Baden-Wi.irttem
berg im Jahre 1977 die beschriebenen Symptome an dieser Sorte festgestellt wurden und dort 
der Nachweis der Virusnatur der Erkrankung gelang (Kunze  und K o c k), di.irfte es sich bei 
der in Rheinhessen beobachteten Krankheit ebenfalls um eine Viruskrankheit handeln, die 
mit der Rindenrissigkeit der Pflaume identisch ist. 
Mit groBer Wahrscheinlichkeit wurde krankes Reisermaterial <lurch die obstbauliche Praxis 
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von Baden-Wiirttemberg nach Rheinland-Pfalz eingeschleppt. Auch besteht die Moglichkeit, 
dais das Virus latent in manchen Unterlagen vorhanden ist und es erst durch die Veredelung 
mit der empfindlichen Ortenauer Spatzwetsche an dieser zu sichtbaren Schaden kommt. Es 
konnte nicht geklart werden, ob der Kiimmerwuchs der 2jahrigen Jungbaume allein auf die 
Infektion mit der Rindenrissigkeit zuriickzufohren war, da eine Mischinfektion mit dem 
Scharka-Virus (plum pox virus) vorlag. (Gu d r u n  Ham d or f ,  Rheinland-Pfalz) 

Zurn Nachweis des Scharka-Virus mittels des Agar-Gel-Diffusions-Tests und des ELISA
Tests. - Wie in den Vorjahren wurde nach der Feststellung sichtbaren Scharkabefalls in 
Baumschulen und Erwerbsanlagen das Blattmaterial serologisch auf das Scharka-Virus mittels 
des Agar-Gel-Diffusions-Tests (Caspe r, 1975 ) untersucht. 
Insgesamt wurden 160 Einzeltests ausgewertet. Bei 29 Tests (18,1 %) konnte kein Scharka
Virus mittels dieses Verfahrens nachgewiesen werden, obwohl sichtbare Scharkasymptome 
an den Blattern vorhanden waren (Auerbacher: 2, Aprikose: 2, Buhler Friihzwetsche: 2, 
Chrudimer: 2, Hauszwetsche: 3). 
Da im August keine Testplatten zur Durchfohrung des Agar-Gel-Diffusions-Tests zur Verfo
gung standen, wurden 40 Einzelproben vom Institut for Viruskrankheiten der Pflanzen, BBA 
Braunschweig, mit dem ELISA-Verfahren iiberpnift. Auiserdem wurden zur Absicherung der 
serologischen Testergebnisse diverse Proben parallel mit beiden Verfahren untersucht. 
So erwiesen sich von 12 untersuchten Baumen, von denen nur 2 deuthche und einer verdachtige 
Symptome zeigten, im Agar-Gel-Diffusions-Test 4 als krank, wahrend der Befund bei einem 
Baum (ohne Symptome) fraglich war. Im ELISA-Test konnten dagegen 9 Baume als scharka
krank erkannt werden, obwohl an den Blattern der meisten Baume keine Symptome vorhanden 
waren. Von lnteresse ist, dais die starkste Reaktion im ELISA-Test bei Blattmaterial erzielt 
wurde, welches gut ausgepragte Symptome aufwies. 
Der ELISA-Test erwies sich in diesem Versuch empfindlicher als der bisher verwendete 
Agar-Gel-Diffusions-Test. 
Bei einzelnen Blattproben eines Baumes differierten die Testergebnisse jedoch zuweilen. Die 
Ursache diirfte in der ungleichmaisigen Verteilung des Scharka-Virus innerhalb eines Baumes 
und des dnzelnen Blattes begriindet sein. 
Auiserdem begegnete der Nachweis des Scharka-Virus in Aprikosenblattern mittels des ELISA
Verfahrens Schwierigkeiten, obwohl die Blatter sehr ausgepragte Symptome zeigten. Ahnliche 
Erfahrungen wurden in Ungarn gemacht (Gyorgy, miindl. Mitt. 1978). 

(Gudrun  Ha m d orf ,  Rheinland-Pfalz) 

Monilia-Zweigdiirre. - Bedingt durch die langanhaltende feuchte, kiihle Witterung wahrend 
der Sauerkirschbliite kam es trotz durchgefohrter Spritzmaisnahmen mit Captan-Praparaten 
zu einem sehr starken Auftreten der B l ii t en- und Zwe igd ii r r e, die in einer alteren Sauer
kirschanlage zu T otalausfallen der Baume fohrte. Die Zwe1ge waren so stark geschadigt, dais 
eine Rodung des Bestandes erwogen wurde. 
Da Spritzungen mit Captan hier im Gebiet sehr unterschiedliche Wirkungen zeigten, wurde von 
einigen Obstanbauern Benomyl, Ronilan und Saprol im Versuch eingesetzt. Die Wirkung dieser 
Mittel iiberwog bei weitem die der Captan-Praparate. (K. M ii 11 e r, Munster) 

Zur Bekampfung vonBotrytis cinerea an den Friichten vonHi m bee r en  der Sorte Kelleri Nr. 5 
wurden vergleichend die Wirkstoffe Dich lo f luan id  (Euparen 0,25%) und D i cyc l id ine  
(Sumisclex 0,075 %) in einmaliger Behandlung am 14.6.1978 (50 % der Bliiten geoffnet) ein
gesetzt. Die Anteile von mit Botrytis befallenen ,Friichten betrugen bei der ersten Auswertung 
am 19.7. for Unbehandelt 11,6%, Dichlofluanid 6,2 % und Dicyclidine 5,2 %. Zur Zeit der 
zweiten Bonitur (26. 7.) war der Anteil kranker Friichte ohne Behandlung auf 57,0 % gestiegen; 
im Vergleich dazu betrug der Anteil kranker Friichte bei Dichlofluanid 22,0 % und bei 
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Dicyclidine 19,0 %. Zur Auswertung waren jeweils 1000 Fnichte gelangt. Der neue Wirkstoff 
Dicyclidine erwies sich als gut pflanzenvertraglich. (H. F. L i ch t e ,  Hamburg) 

10.7.2. Schadlinge 

Schaden durch B latt- und S tenge la l chen  in Erdbeerertragsanlagen traten im Friihjahr recht 
deutlich und verbreitet in Erscheinung. Im Herbst wurde mancherorts eine starke V e r  m i  I bung 
in  alteren Bestanden festgestellt. Wegen der kiihlen Witterung brachten Bekampfungsmais
nahmen nur einen geringen Erfolg. (AfLuB Regensburg) 

Beim Einsatz von Pheromonfa l  l en  ist die Farbe der Fallenkorper nicht gleichgiiltig. Apfe l 
s ch  a l  e n.w ick  l e r  (Adoxophyes reticulana Hb.) werden von grauen Pheromonfallen besser 
angelockt als von roten oder weiisen; A p f e 1 w i c k  I e r  (Laspeyresia pomonella L.) fingen sich 
jedoch zahlreicher in den weiisen Fallen. Dariiber hinaus zeigte sich, dais die Kombination der 
Lockstoffkapseln fiir L. pomonella mit denen for A. reticulana sich nicht nachteilig au£ die 
fangigkeit der Fallen auswirkt. (E. N a  t o n ,  LBP Miinchen) 

Bekampfung der Obs tbaumsp innmi lbe  in den Wintereiern. - Es wurde das Mineralol 
A t t raco  7 E eingesetzt; Vergleichsmittel war A zocyc lo t in  (Peropal), welches nach dem 
Massenschlupf ausgebracht wurde. Bei hohem Wasseraufwand und gleichzeitig hohem Spritz
druck wird durch das Mineralo\ eine gute Abtotung der Wintereier erreicht; die Befallsver
zogerung zeigt sich am Zustand des Blattwerkes wahrend der gesamten Vegetationsperiode 
im Vergleich zu Unbehandelt und gleicht derjenigen von Azocyclotin. Bei niedrigem Wasser
aufwand und geringem Spritzdruck ist die Wirkung des Mineraloles unbefriedigend. 

(S, Baden-Wiirttemberg) 

Bekampfung des B i rnenb la t tsaugers. - Mitte Juni wurden folgende Mittel eingesetzt: 
Mercaptod imethur  (Mesurol), D i f lubenzuron  (Dimilin) + At t raco  7 E ,  Perme
thr in  (Ambush) und Etr imfos  + 01 (Oleo-Ekamet). Permethrin zeigte die beste Wirkung; 
die Wirkung von Diflubenzuron ist ebenfalls gut, setzt jedoch sehr langsam ein. Etrimfos + OJ 
ist nicht voll befriedigend. (S, Baden-Wiirttemberg) 

Bekampfung der J ohann i s  bee  rga l lmi l  be. - Es sollte gepriift werden, ob-unter Einhaltung 
der Wartezeit - die Wirkung von Endosu l fan  (Thiodan 35 fl.) durch Zusatz von Blatt
diingern (Wuxal) bzw. Sommerolen  (Mineralol Elefant, Attraco 7 E) verbessert werden 
kann. Zusatzlich wurde die Wirkung des Akarizides N e  o r o  n 5 0 0 urid von O 1 e o -E k  am et  
gepriift. Durch Zusatz von Wuxal zu  Endosulfan konnte eine Befallsreduzierung von 30%, 
durch Zusatze von Sommerolen eine Befallsreduzierung von 60-80 % erzielt werden. Durch 
Endosulfan ohne Zusatze betrug die Befallsreduzierung 10 %, durch Neoron 500 12 %; durch 
den Einsatz von Oleo-Ekamet war keine Befallsreduzierung zu erzielen. 

(S, Baden-Wiirttemberg) 

Bekampfung von Johann i sbeerga l lmi lben  (Eriophyes ribis) an Schwarzen Johannis
beeren. - Die Wirkung von Kel  thane  (0,15 %), Kelthane (0,15 %) +P ara -Sommer  (1 %), 
Para-Sommer (1 %), Mi tac  20 (Amitraz) (0,2%) und Neoron  (0,08%) wurde durch 
3 Bliitenspritzungen iiberpriift. In keinem Fall wurde eme Wirkung gegen die Johannisbeer
gallmilbe festgestellt. (FR, Baden-Wiirttemberg) 

Relativ niedrige Abend- und Nachttemperaturen in Verbindung mit fast taglichen Nieder
schlagen im Monat Juli beeinfluRten die Entwicklung des Apfe lw ick l e r s  negativ, so 
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daB sich nur eine ahnlich schwache Population wie im Vorjahr autbauen konnte. Es waren 
daher im allgemeinen nur drei Spritzungen erforderlich (um den 20. Juni, den 1. Juli und den 
1. August). Die dritte Spritzung wurde im Hinblick auf die gleichzeitige Bekampfung des
Apfe l s cha l enwick l e r s  empfohlen. Der Befall lag in unbehandelten Anlagen mit durch
schnittlich 10-15 % auBerordentlich niedrig.
Die Entwicklungsbedingungen fiir den Apfe l s cha l enwick l e r  waren 1978 sehr gi.instig,
insbesondere fiir die zweite Generation. Das Flugmaximum zu Beginn der fiinften August
pentade umfafste 121 gefangene Falter. Wie in den vergangenen Jahren wurde auch 1978 die
Bekampfung dieses Schadlings mit den Apfelwicklerspritzungen abgedeckt.
Im Vergleich zu anderen Jahren zeigte der P f l a  u m  en  w i ck l e r  nur eine geringe Flugaktivitat,
was sich auch in einem geringen Befall niederschlug. Die Kontrolle dieses Schaderregers rp.it
Hilfe der Pheromon-Falle hat sich auch in diesem Jahr wieder gut bewahrt. (PSD Hessen)

Der B i rnb la t t sauger  verursachte in den letzten Jahren im Vordertaunus erhebliche 
Schaden, da er mit den i.iblichen Insektiziden nur unzureichend bekampft werden konnte. Die 
ersten Imagines wurden in den Birnenanlagen Anfang Marz festgestellt. Bereits Mitte Marz 
war eine mittelstarke Eiablage dieses Schadlings zu verzeichnen. Gegen Ende April waren 
ea. 30 % der ersten Generation geschliipft. Die Sommereiablage war nur relativ schwach. Im 
allgemeinen wurden 3 Insektizidspritzungen vorgenommen, die einen guten bis sehr guten Be
kampfungserfolg brachten. Zurn Einsatz kamen vor allem syn  t h e t i s c he Pyre thr oide, die 
die bisher eingesetzten herkommlichen Insektizide in ihrer Wirkung deutlich i.ibertrafen. 
Im Rahmen eines Bekampfungsversuches, der in Hofheim/Ts. durchgefiihrt wurde, zeigte sich, 
dafs die kombinierte Anwendung von Ge lb  s p r i t  z mi t t  e l n und synthetischen Pyrethroiden 
in Verbindung mit einer exakten Anwendungstechnik optimale Wirkungsgrade von nahezu 
100 % bringt. Damit di.irfte vorerst das Problem der Bekampfung dieses auBerst widerstands
fahigen Schadlings abgeklart sein. (PSD Hessen) 

Der Schlup£ der K i r s c hf ruch tfl i ege  in den Kontrollkafigen setzte in Frankfurt/M. am 
22. Mai, in Lorsch am 26. Mai und in Friedberg am 27. Mai ein. Aufgrund der Schlupf
kafigdaten wurde der Bekampfungstermin in den klimatisch giinstigen Lagen (BergstraBe,
Rhein-Main-Gebiet) au£ die Zeit vom 5. bis 8. Juni und in den i.ibrigen Bereichen des Regie
rungsbezirkes Darmstadt (z.B. Wetterau) au£ die Zeit vom 8. bis 10. Juni festgesetzt. Die
Durchfiihrung der Bekampfung im Regierungsbezirk Kassel, das Kirschenanbaugebiet Witzen
hausen ausgenommen, wurde in der Zeit vom 13. bis 15. Juni empfohlen. Im Raum Witzen
hausen wurde die Bekampfung in der Zeit vom 15. bis 17. Juni durchgefiihrt.
Der probeweise Einsatz von Gelbfolien zur Kontrolle des Auftretens der K i  r s  eh f ruch  t f l i ege
im Raum Friedberg verlief ergebnislos. Die Gelbfolie wurde von den Fliegen, vermutlich wegen
der ungi.instigen Witterung in der entscheidenden Zeit, nicht angenommen.
Bedingt <lurch die zum Zeitpunkt des Fluges vorherrschende ki.ihle und feuchte Witterung war
die Flugakrivitat dieses Schadlings eher schwach. Dies hatte zur Folge, daB der Befall auch in
unbehandelten Anlagen aufserordentlich gering war. Als Bekampfungsmittel wurde primar
L e  bay  c id  eingesetzt. (PSD Hessen)

Die 1975 anlafslich der schweren W ii h l  m a  usschaden (Arvicola terrestris L.) im Obstbau des 
Landkreises Bad Neuenahr-Ahrweiler durchgefi.ihrten Schadenserhebungen wurden in diesem 
Jahr ausgewertet. Dabei ergab sich au£ einer Flache von 108,6 ha Apfelanlagen ein Gesamt
schaden. von i.iber einer halben Million DM. Am gravierendsten waren die Schaden in den 
4-6jahrigen Anlagen. In dieser Altersgruppe gingen im Durchschnitt 230 Baume je ha <lurch
Wiihlmausfrafs ab. Dementsprechend liegt der mittlere Hektarschaden hier bei 12400,- DM.
Altere Baume sind wegen ihrer besseren Verankerung weniger gefahrdet. Es wird vermutet, dafs
die starke Zunahme der for die Obstbaume lebensbedrohenden Schaden in Zusammenhang
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steht mit der heute iiblichen Verwendung schwachwachsender Unterlagen, die ein quantitativ 
geringeres und weit weniger regenerationsfahigeres Wurzelwerk besitzen. 

(H. T e u t sch ,  Rheinland-Pfalz) 

10.8. Sonderkulturen 

10.8.1. Krankheiten 

Im Jahre 1978 wurde die gezielte Bekampfung des Fa l s chen  M e hl taues  an Hopfen 
(Pseudoperonospora humuli (Miy. et Tak.) Wilson) auf eine zusammenhangende Hopfen
anbauflache von 4 ha mit den Sorten Hallertauer mfr., Northern Brewer und Hersbrucker spat 
ausgedehnt. Die Hopfenbestande wurden immer dann mit Fungiziden behandelt, wenn auf 
Grund der Befallsprognose mit Infektionen gerechnet wurde. Trotz des zeitweise sehr starken 
Infektionsdruckes in dieser Vegetationsperiode mit relativ vielen Regentagen konnten etwa 
30 % der praxisiiblichen Spritzungen eingespart werden. Der Hopfen war trotz dieser verringer
ten Spritzungen bis zur Ernte vollig gesund. 

(H. Th. Kremhe l l e r ,  LBP, Abschnitt Hopfen, Wolnzach-Hiill) 

Phytotoxizitat <lurch Pflanzenbehandlungsmittel. - In der Gemarkung einer Gemeinde des 
Tettnanger Hopfenanbaugebietes trat 1977 erstmals verstarkt der E c hte  Hopfenmehl 
t a u  (Sphaerotheca humuli) auf. 
1978 wurde der erste Befall AnfangJuli festgestellt. Zurn Erntetermin betrug der durchschnitt
liche Do Iden befall in der Kontrollparzelle 16,6 % . 
Fiir die Erarbeitung von Beratungsunterlage wurde in einer vom echten Hopfenmehltau freien 
Anlage der Sorte Hallertauer Mittelfriiher ein Versuch angelegt. Es sollte gepriift werden, 
inwieweit die Mittelanwendung zur Mehltaubekampfung Ertragsdepressionen hervorrufen 
kann. 
Der Versuch lief in einer 14 Jahre alten Anlage mit gerader Erziehungsform mit annahernd 
gleichen Bodenverhaltnissen. 
Zurn Einsatz kamen: 1. Unbehandelt, 2. zum Zeitpunkt der Behandlung mit Wasser gespriiht, 
3.4. T r i f o r i n  0,1 % 4 und 8 Behandlungen, 5.6. Pyrazophos  0,05% 6 und 8 Behand
lungen, 7. M et i r a m  + Nit ro tha l - i sopropy l  0,25% 8 Behandlungen, 8. Fenar imol  
0,015 % 8 Behandlungen, 9 .  Tr i ad ime fon  0,25 % 6 Behandlungen, 10. Nitrothal-iso
propyl + Schwefel 0,25 % 6 Behandlungen. 
Das Aufwandvolumen betrug 2200 I/ha. Die Applikation erfolgte mit einem Spriihgerat. 
Ergebnisse: 1. Phytotoxische Erscheinungen. Durch Triforin kam es in beiden Varianten zu 
starken Schaden an Blattern und Seitentrieben zum Zeitpunkt des Anfluges. Die Behandlung 
wurde abgebrochen. Pyrazophos rief zum Zeitpunkt des Anfluges Nekrosen an Bliiten und 
Triebspitzen hervor, die sich aber verwuchsen. 
Nitrothal-isopropyl + Schwefel sowie Fenarimol verursachten an den Vegetationspunkten der 
Seitentriebe leichte Veriitzungen. Metiram + Nitrothal-isopropyl und Triadimefon zeigten 
keine sichtbaren Schiiden. 
2. Ertragsdepressionen: Im Vergleich zu Unbehandelt 1 + 2 fiihrten alle Pflanzenbehandlungs
mittel zu Minderertragen, die bei Triforin und Pyrazophos statistisch gesichert (P = 5 % ) sind.
Die Ertragsdepressionen belaufen sich hier auf rund - 25 % . Die geringsten Minderertrage
wurden bei Metiram + Nitrothal-isopropyl und Triadimefon mit - 5 % festgestellt.

(LfP, Baden-Wiirttemberg) 

In der 1. Halfte der Vegetationszeit war es in Franken niederschlagsiirmer als die Norm und 
um 1-2 °C kiihler. Demzufolge kam es im Weinbau nur sporadisch zu Primiirinfektjonen von 
Plasmopara viticola (P e ronospora), Pseudopeziza tracheiphila (Rotbrenner) und Unci-
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nula necator ( 0 id i um). Ab August bis einschlieglich Oktober iiberstiegen die Niederschlags
summen die Norm um etwa 25-30 %, wahrend die Temperaturen dem langjahrigen Mittel 
entsprachen. In der Folge konnte ein verstarkter Spatbefall <lurch Peronospora (im grogen 
Durchschnitt 20-25 %) und Oidium (bis zu 90 % der Trauben) registriert werden. Der Scha
den <lurch das Sauerfaulestadium von Botrytis cinerea schwankte zwischen 20 und 60 % . 
Auch die Phomopsis-Infektionen an griinen Rebteilen hatten wieder zugenommen. Rotbrenner 
trat dagegen kaum auf. 
Spezielle Versuche gegen O id  i u m  mit Bay 1 e t  o n  s p e z i a 1 zeigten eine erhebliche Uber
legenheit dieses Praparates gegeniiber dem konventionellen Netz  s c h we  f e 1. In Versuchen 
zur Botrytisbekampfung mit den neuen Botrytiziden traten bei Anwendung von Roni lan  
und Sumisc lex an den direkt von der Spritzbriihe getroffenen Blattern z.T. erhebliche 
Chlorophylldefekte auf. Ro v r a 1 war in dieser Hinsicht deutlich vertraglicher. 

(A. D i e t e r ,  LAWG Veitshochheim) 

Im Weinbaugebiet Siebengebirge (Rhondorf) sind <lurch den E c h t e n  Mehl  tau  (Uncinula 
necator) verhaltnismagig starke Schaden an Gescheinen verursacht worden, da die Behandlung 
mit Schwe fe l  (Stauben und Spritzen) wegen der kiihlen Witterung nicht geniigend wirksam 
werden konnte. Auch infolge ungiinstiger Witterungsbedingungen wahrend der Bliite - die um 
drei Wochen verzogert war - traten Verrieselungsschaden auf, die besonders beim Riesling 
bis zu 50 % betrugen, bei Miiller-Thurgau waren 22-30 % der Beerchen verrieselt. 

(L. K iewni ck, Bonn) 

Bekampfung der B lausch imme lkrankhe i t  (Peronospora tabacina) des Tabaks. - Kura
tive Bekampfung von P. tabacina an Tabakjungpflanzen: In mehreren Versuchen wurde die 
Frage gepriift, ob mit dem Versuchspraparat CGD 92060  F (Ridomil W 25, Wirkstoff 
M e t axa n in) eine kurative Bekampfung von aus dem Saatbeet ins Freiland verschlepptem, 
systemischem Blauschimmelbefall an Tabak-Jungpflanzen moglich ist. Das Praparat wurde in 
einer Anwendungskonzentration von 0,125 % (Wasseraufwand 400 1/ha) 2 bis 4 mal in der 
Zeit vom 26.5. bis 12.6. 78 (Wuchshohe des Tabaks 20 bis 40 cm) ausgebracht und die Tabak
pflanzen anschliegend mit A nt raco l  0,1 % (Propineb) wochentlich zweimal bis zur Ernte 
weiterbehandelt. Bei Behandlungsbeginn lag bereits starker Blauschimmelbefall vor. 
Ergebnis: Schon mit zwei, im Abstand von 3-4 Tagen vorgenommenen Ridomil-Behandlun
gen gelang es, den vorhandenen Blauschimmelbefall (Befallsumfang: 5 5-80 % ) zu eliminieren. 
24 Stunden nach der 1. Behandlung waren der Konidienrasen unterhalb der Blattflecken, nach 
weiteren 24-48 Stunden die Primarinfektionen abgestorben. Anschliegend kam es bis zur 
Ernte zu keinem Ausbruch neuer Infektionen. 
Kurative Bekampfung von P. tabacina in voll entwickelten Tabakbestanden: Hauptfrage
stellung eines in 5 Tabakbaugemeinden durchgefiihrten Grogversuches mit R idomi l  W 25  
war, ob in voll entwickelten Tabakbestanden <lurch 2 Stoppspritzungen im Abstand von 3-5 
Tagen starker Blauschimmelbefall zum Stillstand gebracht werden kann. Die 1. Behandlung 
erfolgte am 29 .6. (Wuchshohe des Tabaks 60-95 cm), die 2. Behandlung am 4. 7. Anschliegend 
wurden die Tabakflachen bis zur Beerntung unter Einhaltung der Schutzfristen mit Prop  i n  e b 
(Antracol, 0,1 %) in 2 -3tagigen Abstanden weiterbehandelt. 
Ergebnis: Mit zwei im Abstand von 5 Tagen durchgefiihrten Behandlungen mit Ridomil W 25, 
0,125 % und anschliegenden Folgespritzungen mit Antracol 0,1 % gelang es, eine weitere Aus
breitung von Peronospora tabacina auch bei vorhandenem starkem Herdbefall zu stoppen. 
Nach der Grumpen- und Sandblatternte entwickelten sich die Blattstufen Haupt- und Obergut 
gesund bzw. befallsfrei weiter. Im Gegensatz hierzu konnte unter den Witterungsbedingungen 
des Sommers 1978 bei alleiniger Spritzfolge mit Propineb auch bei engen Spritzintervallen 
eine Befallszunahme um 30-45 % innerhalb 14 Tagen nicht verhindert werden. 

(KA, Baden-Wiirttemberg) 

140 



10.8.2. Schadlinge 

Bis zu welcher Populationsdichte kann die erste Bekampfung der H o p f e n  bla t t l  a u s  (Phoro
don humuli) verzogert werden, ohne dag Ertrags- und Qualitiitseinbugen entstehen? Derzeit 
erfolgt in der Praxis die 1. Insektizidbehandlung bei einer Populationsdichte von durchschnitt
lich 10 Blattliiusen pro Blatt. Bei Durchfiihrung der 1. Spritzung bei etwa 250 Lausen pro Blatt 
lag im Jahre 1978 der 1. Anwendungstermin 2 1/2 Wochen spater als bei Durchfiihrung der 
1. Behandlung bei 10 Blattlausen pro Blatt. Hierdurch wurden anstelle der praxisiiblichen 3
nur 2 Spritzungen zur Blattlausbekiimpfung benotigt. Die Hopfendolden wurden auch bei nur 
2 BekiimpfungsmaBnahmen vollig gesund geerntet.

(H. Th. Kremhel l e r  u. A. Knan,  LBP, Abschnitt Hopfen, Wolnzach-Hiill) 

B l a t t liiuse  an Hopfen. - Die B la t t l ausbesiedlung (Phorodon humuli) am Hopfen (Sorte 
Goldbrewer) war 1978 iiberdurchschnittlich hoch. Zurn Zeitpunkt der Behandlung (6.7.1978) 
wurden ea. 8 OOO Lause auf 100 Blattern geziihlt, nach 14 Tagen war der Befall in Kontrolle auf 
20000 Tiere gestiegen. 14 Tage nach der Behandlung zeigte sich die Wirkung von B idr in  
·(Dicrotophos, 0,2 %) und Ambush (Permethrin, 0,03 %) geringfiigig schlechter als die von
Tamaron  (Methamidophos, 0,1 %) und R i p c o r d  (Cypermethrin, 0,1 %), die beide einen
Wirkungsgrad von 99 % hatten. (H. R o e d i g e r ,  Rheinland-Pfalz)

Untersuchung der Rebmuttergiirten in Frankreich auf Befall durch die S a n -Jose -Sch i ld -
1 au  s. - Durch das Ministerium fiir Landwirtschaft, Weinbau und Umweltschutz erhielt das 
Landespflanzenschutzamt den Auftrag, anliiB!ich der Herbstkontrolle in den Rebuntermutter
giirten in Frankreich sowie derer unmittelbaren Umgebung entomologische Untersuchungen 
iiber die Dberwanderungsmoglichkeit und -wahrscheinlichkeit von San-Jose-Schildliiusen von 
wildwachsenden oder kultivierten Praferenzpflanzen auf Rebmutterstocke anzustellen. In der 
Zeit vom 14.-23.10. wurden reprasentative Untersuchungen in 7 Betrieben aller franzosischen 
Anbaugebiete durchgefiihrt. 
Die intensive Suche nach Stadien der San-Jose-Schildlaus (SJS) in den Rebmuttergarten fiihrte 
in keinem Fall zum Erfolg. Die in Frankreich allseits praktizierte Form der kriechenden Erzie
hung lieg diesen Befund in den Rebanlagen erwarten, da die SJS im Gegensatz zur Reblaus die 
Klimabedingungen der bodennahen Luftschicht meidet. 
Auch die Untersuchung der als Wirtspflanzen der SJS in Frage kommenden Obst- oder anderer 
Laubgeholze in der niiheren oder weiteren Umgebung der Rebmuttergiirten blieb ohne Befund. 
Bei Zusicherung der als zusiitzliche Kautelen durchzufiihrenden EntwesungsmaBnahmen in 
Form gezielter Par  a t  h i  on -Spritzungen in den deutschen Rebvermehrungsbetrieben befiir
wortet der Landespflanzenschutzdienst uneingeschrankt die Einfuhr der Unterlagsreben aus 
Frankreich ohne zusatzliche Begasung entsprechend den in der Dreizehnten Veordnung zur 
Anderung der Pflanzenbeschau-Verordnung vom 29.10.1975 (BGBL I S. 2707) gegebenen 
Moglichkeiten. (G. S t e l z e r ,  Rheinland-P.falz) 

10.8.3. Unkrauter 

Auch 1978 wurden in vielen Weinbergen wiederum Wuchss to f f s chiiden  ermittelt. Diese 
waren eindeutig von Landwirten durch Anwendung von 2 , 4  D -E s t e r n  verursacht. - Durch 
die Anwendung von R ou n d  u p  kam es auf flachgriindigen Skelettboden zu Schiidigungen an 
Rebstocken, wahrscheinlich iiber die Adventivwurzeln. (A. Die ter ,  LA WG Veitshochheim) 
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10.9. Zierpflanzen 

10.9.1. Krankheiten 

An Linden trat verbreitet Gloeosporium auf. Sowohl an Einzelbaumen als auch in Alleen fie! 
das Laub im Juni bis zu 80 % ab. Es folgte aber ein erneuter Austrieb. (AfLuB Regensburg) 

Rost an Edelnelken (Puccinia dianthi). - Bei unter Freilandbedingungen gehaltenen Edelnelken 
der Sorte Sim wurden vergleichsweise die Praparate Sapro l  (0,15 %), Ca l i rus  (0,2 %) und 
Baycor  E C  (0,2 %) gegen den Nelkenrost gepriift. Im ganzen erfolgten 6 Anwendungen. Be
handlungstermine waren der 24.7., 31.7., 10.8., 16.8., 28.8. und der 11.9. Bei Behandlungs
beginn hatte der Bestand bereits starkeren Rostbefall (Wertzahl 6 bei Bewertungsskala 1-9) 
aufzuweisen. 
Als Ergebnis isdestzuhalten, dais am Tage der Schlufsauswertung (18.9.) das Versuchspraparat 
Baycor EC mit sehr guter Wirkung (Wertzahl 1) an der Spitze lag, gefolgt von Calirus (Wert
zahl 2) und Saprol (Wertzahl 3). In den unbehandelten Kontrollparzellen trat die Krankheit 
staFk bis sehr stark (Wertzahl 7-8) auf. Zu vermerken ist schliefslich noch, dais Saprol sehr 
gut benetzte. Nicht ganz so gut war die Benetzung bei Calirus und Baycor EC. 

(Lfp, Baden-Wiirttemberg) 

We ifser  Chrysanthe menros t  an Gartnerchrysanthemen. - S a p r o l  (0,15%), Cal i rus  
(0,2 %) und die Versuchspraparate B ay c o r  EC (0,2 %) und P l a n tv ax f l ii s s i g  (0,3 %) 
wurden vergleichsweise gegen den Weifsen Chrysanthemenrost (Puccinia horiana) an Chrysan
themen der Sorte White Geisha unter Gewachshausbedingungen gepriift. Bei Behandlungs
beginn lag bereits leichter Befall (Wertzahl 3 bei Behandlungsskala 1-9) vor. In der Zeit vom 
6.7.-14.8.1978 wurden die Mittel 6 ma! ausgebracht. Behandlungstermine waren der 6.7., 
14.7., 24.7., 31.7., 7.8. und der 14.8. Eine letzte Auswertung erfolgte am 28.8. 
Ergebnis: Mit die beste Wirkung wurde mit Baycor EC (Wertzahl 1) erzielt. Es folgten Saprol 
und Plantvax fliissig (Wertzahl 2). Nicht ganz so wirksam war Calirus (Wertzahl 4). In den 
unbehandelten Kontrollparzellen trat die Krankheit am 28.8. stark bis sehr stark (Wertzahl 
7 -8) auf. (LfF, Baden-Wiirttemberg) 

Myrothecium roridum an Zierpflanzen. - Im Januar 1978 wurden in einem Wormser Zier
pflanzenbetrieb auf nekrotisiertem Blattgewebe von Pteris quadriaurita var. argyraea Sporo
dochien von Myrothecium roridum gefunden. Der gleiche Pilz konnte einen Monat spater in 
Grolsheim/Rheinhessen au£ Blattflecken von Aphelandra squarrosa-Jungpfianzen nachge
wiesen werden, wobei unklar blieb, ob M. roridum der primare Erreger des absterbenden 
Blattgewebes (Faulstellen) war. In beiden Fallen waren die Bestande mehrmals mit Rovra l  
behandelt worden. Im  weiteren Verlauf der Kultur traten keine Schaden mehr auf. Erst im 
Dezember wurde wieder Befall in Grolsheim an Aphelandra festgestellt. Es scheint, als ob der 
Pilz, ahnlich wie Botrytis cinerea, vorwiegend in der dunklen Jahreszeit geschwachte Pflanzen 
befallt. (H.-G. P r i l l wi tz  u. F. H o l i g h a u s ,  Rheinland-Pfalz) 

Bekampfung von Ro st an Lowenmaulchen. - In einem Versuch zur Bekampfung von Rost  
(Puccinia antirrhini) an Lowenmaulchen wurden die Praparate P l a n tv ax (Oxycarboxin), 
13 a y l e  ton  (Triadimefon), Ca l i  rus  (Benodanil) und Di  thane  Ul t r a  (Mancozeb) eingesetzt. 
Bei Versuchsende waren nur die mit Bay  I e t  o n  behandelten Pflanzen nahezu befallsfrei. 
P la ntvax (0,1 %), D i thane  Ul t ra  (0,2 %) und Cal i rus  konnten dem massiven Infektions
druck nicht standhalten, wenngleich der Befall im Vergleich zur Kontrolle deutlich reduziert 
wurde. (L. Giinde l  u. H. K n e wi t z ,  Rheinland-Pfalz) 
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Anfalligkeit von Pyracantha-Sorten gegen Schor  f. - In einem Sortenversuch wurde die 
Anfalligkeit von Pyracantha-Sorten gegen Schor  f (Spilocaea pyracanthae ( Otth.) Arx) gepriift. 
Die Abschlufsbonitur (1-9) ergab bei den einzelnen Sorten folgende Werte: Bad Zwischenahn: 
2,0; Mohave: 2,3; Soleil d'Or: 2,3; Orange Glow: 3,5; Kasan: 5,7; Praecox: 7,5. 

(F. Ho l i ghaus ,  Rheinland-Pfalz) 

Sprofsspitzenkultur von Pelargonien. - Die Versuche zur Sprofsspitzenkultur von Pelargonien 
zur Erstellung bakterien- und virusfreien Basismaterials von Petargonium zonate und Petar
gonium pettatum wurden fortgesetzt. Da sich manche Sorten wie Bundeskanzler, Hagenbacher 
Rubin, Paul Gotz und Schone von Grenchen mit den bisher verwendeten Nahrmedien nur 
schwer zur Sprofs- und Wurzelbildung anregen liefsen, wurde mit verschiedenen, leicht ver
anderten Nahrmedien gearbeitet. Au£ diese Weise gelang es, eine grofsere Anzahl von Jung
pflanzen der erwahnten Sorten zu erzielen. Die Sorte Lachskonigin entwickelte auf diesen 
Nahrmedien vorwiegend Kallus und Sprosse, wahrend es nur sporadisch zur Wurzelbildung 
kam. (G udrun  Hamdor f  u. I l se  Urban ,  Rheinland-Pfalz) 

Testung von Zierapfelarten und -sorten auf Viruskrankheiten. - Da im Ausland Ziergeholze 
der Matus- und Prunusarten in zunehmendem Mafse auf Virosen getestet werden und die 
Nachfrage der hiesigen Baumschulen nach getestetem Material auf diesem Sektor zunimmt, 
wurde im Jahr 1977 mit der Testung von Ziermalus begonnen. Insgesamt wurden 33 Ziermalus
arten und -sorten der Testung auf ,,Latente Viren" mittels des Indikators ,,Spy 22 7" unter
zogen. 
Bei der Auswertung im Sommer 1978 zeigten 11 Ziermalus Befall mit dem Chlorotischen 
Blattflecken-Virus des Apfels (apple chlorotic leaf spot). Von diesen wiesen 5 eine Mischinfek
tion mit dem Virus auf, welches an ,,Spy 2 2 7" Epinastie der Blatter, Rindenrisse und ein 
Absterben der ein- und zweijahrigen Okulate verursacht (Spy epinasty and decline). 
Die Versuche zeigen, dafs die im Handel befindhchen Zierapfelarten und -sorten einen erheb
lichen Befall (33,3 %) mit ,,Latenten Viren" aufweisen. In diesem Zusammenhang ist von 
Interesse, dafs Edelsorten des Apfels, sofern sie keiner Warmebehandlung unterzogen werden, 
im Vergleich zu Ziermalus erfahrungsgemafs einen nahezu 100 %igen Befall mit ,,Latenten 
Viren" zeigen. 
Die Testung der Zierapfelsorten wurde im Sommer 1978 fortgesetzt. Zur Erfassung der Stamm
narbung (apple stem pitting) und der Stammfurchung (apple stem grooving) wurde der 
Indikator ,,Virg in ia  Cr ab", zur Ermittlung des Befalls mit der Rindenschuppigkeit (apple 
scaly bark) Matus ptatycarpa als Testpflanze verwendet. 

(Gudrun  Hamdor f ,  Rheinland-Pfalz) 

Schaden <lurch FI u or i mm i s  s i on  e n  im Kannenbackerland. - Im Kannenbackerland, dem 
Westerwalder Zentrum der Keramikindustrie, traten im Friihsommer des Jahres an Allee
baumen, Ziergeholzen in Hausgarten und Randzonen von Nadel- und Laubwald emsthafte 
Schaden auf, bei denen parasitare Erreger als Verursacher aufgrund Art, Umfang und Ver
teilung derselben ausgeschlossen werden mufsten. Ausgedehnte B la t t rand - und Nadel
s p i t  z e n  n e k r o s e  n ,  vorwiegend an der windzugewandten Seite, legten den Verdacht au£ 
FI u or  i mm i s  s ions  s cha  den <lurch die Keramikindustriebetriebe nahe. Analysen des ge
schadigten Pflanzenmaterials, die vom Gewerbeaufsichtsamt durchgefiihrt wurden, besta
tigten diese Vermutung. Die Proben enthielten ohne Ausnahme Fluormengen, die bis zu 
50fach iiber den normalen Gehalten lagen. Es konnte eine deutliche Abnahme der Gehalte 
mit der Entfemung des Probenahmeortes von den Betrieben festgestellt werden. 

(L. Giinde l  u. G. G. B i r g e!, Rheinland-Pfalz) 

Zur Bekampfung von Phytophthora cinnamomi bei Chamaecyparis tawsoniana Alumi kam 
versuchsweise der Wirkstoff A l u m i niuma t hy lphosph i t  (Versuchsbezeichnung: RO P 
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16590 F) zum Einsatz. Das Substrat wurde vor dem Topfen mit dem Erreger inokuliert. Pro 
Versuchsglied standen 50 Pflanzen (Container) zur Verfugung. 
N ach 4 Behandlungen jeweils im monatlichen Abstand, beginnend im J uni, wurde im November 
der Anteil abgestorbener Pflanzen ermittelt. Es zeigte sich, dais alle inokulierten aber unbe
handelten Pflanzen abgestorben waren, bei der nichtinokulierten Kontrolle war ein Ausfall 
von 4% zu verzeichnen. Von den mit ROP 16590 behandelten Pflanzen (10 g/10 1 Wasser 
je m2) starhen 12 %, hei Einsatz des Vergleichsmittels Bayer  5 0 72 (4 g/10 1 Wasser je m2)
44 % aller Pflanzen ah. (K. Hen s e  1 e r ,  Bonn) 

Zur Bekiimpfung von Phytophthora cryptogea an Sinningia speciosa wurde versuchsweise 
der Wirkstoff A lumin iumii thylphosphi t  (Versuchshezeichnung R O P  16590 F) ein
gesetzt. 
Die erste Behandlung erfolgte am 1.2.1978. Das Substrat wurde vor dem Pikieren der 
Pflanzen mit dem Erreger inokuliert. Pro Versuchsglied standen 50 Pflanzen zur Verfiigung. 
Nach insgesamt 4 Behandlungen mit dem Versuchspriiparat (1., 7., 16. und 24.2.) wurde Mitte 
April bonitiert, wieviel Pflanzen <lurch Phytophthora-Befall abgestorben waren. 
Es zeigte sich, dais alle inokulierten aber unhehandelten Pflanzen der Krankheit erlegen waren, 
bei der nichtinokulierten Kontrolle waren 2 % ahgestorhen. Bei der hochsten gepruften Dosis 
des Versuchspriiparates (10 g/21 Wasser je m2) starben 20 % der Pflanzen, hei einer Dosis von 
5 g/2 1 Wasser je m2 64%, dagegen heim Vergleichsmittel P r e v i c u r  (0,15%, vor dem 
Pikieren tauchen, nach dem Pikieren sofort 0,15 % abgielsen, Gielshehandlung nach 3 Wochen 
wiederholen) 100 % aller Pflanzen ah. Die Pflanzenvertriiglichkeit von ROP 16590 F war gut. 

(K. Hense l e r ,Bonn) 

Zurn Auftreten von Mehl tau  und Ste rnru ls t au  an dem Rosensortiment in Westfalen
Lippe. - Die in den Jahren 1968-1978 durchgefiihrten Erhebungen zurn Auftreten von Mehl
tau und Sternrulstau in Baumschulen und dem Rosarium in Dortmund lielsen typische Sorten
unterschiede erkennen. 
Nach den z. Z. vorliegenden Ergebnissen mussen folgende Sorten als stark anfallig gegen 
Mehltau und Sternrulstau angesehen werden: 
Mehltau: Alain, Ama, Allotria, Charleston, Dearest, Ena Harkness, Europeana, Farandole, 
Fashion, Goldjuwel, Horrido, Hurra, Josephine Bruce, Lilli Marleen, Neues Europa, Nordlicht, 
Orange Sensation, Papa Meillard, Pharaon, Pussta, Ruth Leuwerik, Tip Top. 
Sternrulstau: Allgold, Atlantic, Attraction, Charleston, Clare Gammersdorf, Dacapo, Euro
peana, Geisha, Goldkrone, Goldschatz, Goldtopas, Goldjuwel, Hansestadt Bremen, lnsel 
Mainau, Kimono, Komfort, Little Buckaroo, Mariena, Meteor, Olympisches Feuer, Paprika, 
Pharaon, Pineapple Poll, Ponderosa, Reinolds Reingold, Rodeo, Rosabunde, Sangria, Stadt 
Bottrop, Stadt Wuppertal, Temperament, Tip Top, Topsi, Walzertraum. 
Wie aus der Aufstellung hervorgeht, sind die Sorten Charleston, Europeana, Goldjuwel, 
Pharaon, Tip Top sowohl gegen Mehltau als auch gegen Sternrulstau stark anfallig. 

(M. Herner ,  Munster) 

Zur Bekiimpfung von Botrytis cinerea an Fuchsien, Sorte Beacon, wurden im Spritzverfahren 
angewandt: V inc lozo l in  (Ronilan 0,1 %ig), Ip rod ion  (Rovral 0,1 %ig) und Dich lo 
f l  u an i  d (Euparen 0,25 %ig). Die Anwendungen erfolgten viermal im Abstand von 10 Tagen. 
Die Wirkung von Vinclozolin und Iprodion war gut (Wertzahl 2), die von Dichlofluanid he
friedigend (Wertzahl 3), Unbehandelt Wertzahl 5. Phytotoxische Schaden traten nicht auf. 
Eine gute Wirkung (Wertzahl 2) wurde auch im Riiucherverfahren mit T h i abendazo l  
(Tecto Riiuchertabletten W, 1 Tablette auf 200 m3) erzielt. Die Anwendung erfolgte viermal im 
Abstand von 7 Tagen. Wertzahl fiir Unbehandelt: 4. - Phytotoxische Schiiden wurden niche 
festgestellt. . (H. Kuhne ,  Oldenburg) 
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An Pelargonium-Zonale-Hybriden, Sorte Verbesserte Rubm, wurden gegen Hotrytis cinerea 
angewandt: V inc lozo l in  (Ronilan 0,1 %ig) und Th iabendazo l  (Tecto FL 0,1 %ig). Die 
Spritzungen erfolgten viermal im Abstand von 10 T agen. 
Die Wirkung von Vinclozolin war sehr gut (Wertzahl 1), von Thiabendazol befriedigend 
(Wertzahl 3); Unbehandelt: 5. -Phytotoxische Schaden: keine. (H. K ii h n e ,  Oldenburg) 

An Gerbera, So rte Appelbloesem, wurden gegen Phytophthora cryptogea F u r  a I a x y I ( CGD 91 
190 F, 0,05 %ig), Furalaxyl (CGD 91 190 F, 100 g in 5-10 I Wasser/m3 Erde), P ropamocarb  
(Previcur N 0,15%ig), P roth iocarb  (Previcur 0,15 %) und Fenaminosu l f  (Bayer 5072, 
20--40 g/m3 Erde) gepriift. Topfsubstrat: TKS 2. Die Pflanzen wurden kiinstlich mfiziert. 
Die Anwendung von Furalaxyl und Fenaminosulf erfolgte einmal, wobei die Wirkstoffe unter 
die Erde gemischt wurden. Furalaxyl (0,05 %ig) wurde einmal angegossen. Prothiocarb und 
Propamocarb wurden viermal im Abstand von 3 Wochen angewandt. Der Wurzelballen wurde 
sowohl vor dem Topfen getaucht als auch nach dem Topfen angegossen. 
Phytophthora cryptogea konnte von keinem Wirkstoff eliminiert werden. Nach ea. 2 Monaten 
waren samtliche Pflanzen in den behandelten Parzellen abgestorben (Endbonitur 8 bzw. 9); 
Unbehandelt infiziert 9; nur in ,, Unbehandelt" entwickelten sich die Pflanzen sehr gut. -Phyto
toxische Schaden: keine. (H. Kuh n e ,  Oldenburg) 

An Rosen, Sorte Taora, wurden gegen Spaerotheca pannosa Triforin (Saprol 0,075 %ig), 
Ben tha luron  (CGD 810 20 F 0,4%ig) und Dodemorphace tat + Nitro tha l i sa 
propy l  (BAS 38480 F 0,4%ig) sechsmal im Spritzverfahren im Abstand von 7 Tagen an
gewandt. 
In alien Fallen konnten gute Bekampfongsresultate erzielt werden (Wertzahl 1 ), Unbehandelt 3. 
-Phytotoxische Schaden: keine. (H. Kuh ne,  Oldenburg) 

Wachstumsstockungen, ErtragseinbuBen und Absterben ganzer Pflanze11 von Enzian, 
Gentiana clusii (=G. acaulis) und G. sino ornata waren nach unseren Untersuchungen auf 
Befall <lurch verschiedene Bodenpilze wie Fusarium sp. und Pythium sp. sowie <lurch freilebende 
Wurzelnematoden zuriickzufiihren. Bekampfungsversuche in 1-, 2- und 3jiihrigen Pflanzen
bestanden in Friihbeeten mit verschiedenen Mittelkombinationen zeigten z. T. beachtliche Ent
wicklungs- und Qualitatsverbesserungen. Die besten Bekampfungserfolge wurden mit folgender 
Behandlung erzielt: 4malige Anwendung einer Mischung von Benomyl  (Du Pont-Benomyl 
0,1 %), zwischen Mitte Mai und Ende September, Proth iocarb  (Previcur 0,15 %) und 
Thioxamyl  (Vydate L 0,1 %).Je Behandlung und je qm Flache wurden-nach einer am Vor
tage erfolgten Bewasserung- 41 Losung im GieBverfahren eingesetzt. Gegeniiber der Kontrolle 
wurden eine erhebliche Qualitatsverbesserung und ein Mehrertrag von 40 % registriert. 

(F. S c h i c k edanz ,  Hamburg) 

An Pelargonien, So rte Verbesserte Rubin, wurden gegen Puccinia pelargonii zonalis Ma ne b 
+ Zi neb (Triziman D 0,2 %ig) und Mancozeb  (Dithane Ultra 0,2 %ig) sechsmal im Spritz
verfahren im Abstand von 7 Tagen ausgebracht. Maneb + Zi neb zeigte wahrend des Ver
suches eine befriedigende Wirkung (Wertzahl 3), durch Ma ncoze  b konnte der Rost fast
vollig eliminiert werden (Wertzahl 2), Unbehandelt: 3. Beide Wirkstoffe wiesen einen starken
Spritzbelag auf. Phytotoxische Schaden konnten nicht festgestellt werden.

(H. K ii h n e ,  Oldenburg) 

Bekampfung von Gliocladium vermoesenii an Chamedorea. Aus Holland eingefiihrte Pflanzen 
sind oft von diesem pilzlichen Erreger befallen. In einem Bekampfungsversuch wurden folgende 
Praparate 3 x  im Abstand von 14 Tagen eingesetzt: B enomyl  0,05%, D i thane  Ul t ra  
0,2 %, BASF-Maneb 0,2 %, Or thoc id  0,2 %, Roni lan  0,1 %. 
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Die Krankheit konnte mit keinem dieser genannten Praparate ausreichend bekampft werden. 
(N. R othhaar ,  Saarbriicken) 

Botrytis cinerea an Elatior-Begonien. - Der G ra  usch immel  fiihrt in den Wintermonaten bei 
Stecklingsvermehrungen vieler Zierpflanzen oft zu groBen Ausfallen. Daher ist eine Bekamp
fung unbedingt erforderlich. Es sollte in diesem Zusammenhang gepriift werden, ob sich die 
gute Wirkung von Vinc lozo lin (Ronilan) und Glycophen  (Rovral) auch bei Elatior
Begonien bestatigt. Dazu wurde folgender Versuch angelegt: Bewurzelte Kopfstecklinge von 
Elatior-Begonien der Sorte Schwabenland rosa wurden am 18. Dezember 1978 und am 
2. Januar 1979 mit V inc lozo l in  (Ronilan) 0,1 % und Glyc o p h e n (Rovral) 0,1 % tropf
naB gespritzt. Als Vergleichsmittel diente Th iabendazo l  (Tecto fliissig) 0,1 %. Jede Ver
suchseinheit (Mittel, Vergleichsmittel, Unbehandelt) umfaBte 50 Pflanzen. Ausgangspunkt war
beginnender Botrytisbefall in der Kultur, Wertzahl 2. Beide Priifmittel stoppten den Botrytis
befall sofort und verhinderten eine weitere Ausbreitung. Die Wirkung von Thiabendazo l
(Tecto fliissig) reichte nicht aus, um die Krankheit einzudammen (Wertzahl 5). In Unbe
handelt breitete sich der Grausch immel  ungehindert aus. Zurn VersuchsabschluB am 12.
Februar 1979 betrug die Wertzahl 8. Die gute Wirkung von V i n c l ozo l in  (Ronilan) und
Glycophen  (Rovral) hat sich somit auch bei den Elatior-Begonien erwiesen. Bei Beendi
gung des Versuches waren keine <lurch die eingesetzten Pflanzenschutzmittel bedingten
Veranderungen an den Pflanzen zu beobachten. (H. Bra  unmi l l e r ,  Berlin)

Phytophthora cryptogea an Gerbera jamesonii. - Bei der Bekampfung dieser Krankheit hat es 
in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gegeben. Von den eingesetzten Praparaten zeigten 
P ro th iocarb  (Previcur) und Propamo carb-HC! (Previcur N) die beste Wirkung. ImJahre 
1978 wurde das Mittel Fura laxy l  (Fonganil) neu in die Versuche aufgenommen. Die An
wendungen erfolgten als GieBbehandlung und <lurch Einarbeiten in die Erde, Bei der GieB
behandlung wurde Prothiocarb (Previcur) als Vergleichsmittel eingesetzt. Jede Versuchseinheit 
(Mittel, Vergleichsmittel, Unbehandelt) bestand aus 50 Pflanzen. Die gesunden Jungpflanzen 
der Sorte Brigitte wurden in mit Pilzmyzel kiinstlich infizierte gedampfte Komposterde gesetzt. 
Nach dem Topfen (10 cm-Top£) erhielt jede Pflanze 100 ml einer 0,05 %igen Suspension. Die 
Prothiocarb-Dosierung richtete sich nach der Gebrauchsanweisung, die Behandlungen wurden 
zweimal im Abstand von jeweils 3 Wochen wiederholt. Versuchsbeginn war der 16. Juni 1978, 
Bonitierungen erfolgten nach dem Ausfall der Pflanzen in den Wertzahlen 1-9 alle 3 Wochen. 
In Unbehandelt verschlechterte sich der Zustand der Gerbera rapide. Nach 3 Wochen muBte 
mit 6, nach 6 Wochen mit 7 und zµm VersuchsabschluB nach 9 Wochen mit 8 bonitiert wer
den. Die nichtinfizierte gedampfte ·Kontrollparzelle sowie die behandelten Versuchseinheiten 
blieben vollig gesund. Zurn VersuchsabschluB am 24. August 1978 waren noch keine Pflanzen 
abgestorben. Beide Praparate, Furalaxyl (Fonganil) und Prothiocarb (Previcur), erhielten die 
Wertzahl 1. Auffallend war die starke Wurzelbildung nach der Behandlung mit Furalaxyl 
(Fonganil). Phytotoxische Erscheinungen traten nicht auf. 
In einem zweiten Versuch wurde Furalaxyl (Fonganil) mit 100 g/m3 in die kiinstlich infizierte 
Komposterde eingearbeitet. Vergleichsmittel war Fenaminosu l f  (Bayer 5072) mit 40 g/m3

• 

Jedes Versuchsglied (Mittel, Vergleichsmittel, Unbehandelt) umfaBte 50 Pflanzen. Die Gerbera
Jungpflanzen der Sorte Peter wurden in 10 cm-Topfe getopft und nicht nachbehandelt. Ver
suchsbeginn war der 16. Juni 1978. Nach 3, 6 und 9 Wochen erfolgten die Bonitierungen, die 
Wirkung war der der GieBbehandlung gleichzusetzen. Beim Versuchsende konnte ebenfalls die 
Wertzahl 1 gegeben werden. Die Wirkung von Fenaminosulf (Bayer 5072) reichte iiber die 
Dauer des Versuches nicht aus. Erste Ausfalle waren schon nach 3 Wochen zu beobachten. Der 
Zustand verschlechterte sich weiter, und am 24. August konnte our die Wertzahl 5 gegeben 
werden, bei Unbehandelt 8. Beide Mittel waren voll vertraglich. Auch in diesem Versuch fie! 
die starke Wurzelbildung beim Furalaxyl (Fonganil) auf. (H. Braun mi 11 e r ,  Berlin) 
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Alternaria-Biatt-, S tenge l - und B lii tene rkra nku n g  an Gypsophila elegans Maxima 
alba. - Wie schon im vergangenen Jahr kam es 1978 erneut zu groBeren Verlusten beim Anbau 
von Gypsophila elegans in Berliner Gartenbaubetrieben. Die in Zusammenarbe1t mit Roswitha 
Schne ide r ,  Biologtsche Bundesanstalt for Land- und Forstwirtschaft, Institut for Mikro
biologie, begonnenen Untersuchungen i.iber die Pilzkrankheit wurden fortgesetzt. Durch -Ober
pri.ifung zahlreicher Saatgutproben konnte inzwischen ermittelt werden, daB der an Gypso
phila elegans aufgetretene Alternaria-Pilz samenbiirtig ist. Bei Infektionsversuchen zur Fest
stellung der Pathogenitat und des Wirtspflanzenkreises zeigte sich, daB die vom Einjahrigen 
Schleierkraut isolierte Alternaria neben Gypsophila elegans auch G. paniculata angreift, 
wahrend Nelken ungeschadigt bleiben. 
Zur Bekampfung der Alternaria-Biatt-, Stenge l - und B l ii t ene rkrankung  an Gypso
phila elegans Maxima alba wurde im Versuch und in einem Gartenbaubetrieb zunachst ge
priift, oh mit den bisher einzigen gegen Auflaufkrankheiten an Zierpflanzen zugelassenen 
Saatgutbehandlungsmitteln (Beizmitteln) auf der Wirkstoffgrundlage von M e t i r a m  eine aus
reichende Wirkung zu erzielen ist. Der Einsatz des Handelspraparates Po ly  r a m  Co mb i 
in der vorgeschriebenen Dosierung hatte ein negatives Ergebnis. Vorgesehen sind deshalb 
weitere Beizversuche mit Mitteln auf anderer Basis, die als Saatgutbehandlungsmittel for 
Zierpflanzen allerdings noch nicht zugelassen sind. (H.-P. Pia t e ,  Berlin) 

S t enge lg rundfa  u le an Myrte. - Im Herbst 1978 wurden Ausfalle von iiber 90 % bei einem 
Bestand von 2500 Myrten-Jungpflanzen infolge einer Stengelgrundfaule aus einem Berliner 
Gartenbaubetrieb bekannt. In Zusammenarbeit mit Roswitha Schne ide r ,  Biologische 
Bundesanstalt for Land- und Forstwirtschaft Berlin-Dahlem, Institut for Mikrobiologie, 
wurde zunachst festgestellt, daB als Erreger der bis zu diesem Zeitpunkt an Myrten noch nicht 
beobachteten Krankheit der Pilz Cylindrocladium scoparium in Betracht kommt, der im 
vorliegenden Fall offenbar zum ersten Mal von Myrten isoliert wurde. Infektionsversuche 
zur Feststellung der Pathogenitat von Cylindrocladium scoparium an Myrte sind vorbe
reitet. (H.-P. P l a t e ,  Berlin) 

10.9.2. Schadlinge 

In einem Versuch zur Bekampfung von Wu r z eliausen  an Saintpaulien war die Wirkung 
von Or then  50 zu erproben. Zunachst erfolgte eine GieBanwendung in 0,1 %iger Konzen
tration. Behandlungstermin war der 15.11.77. Da sich nach Ablauf von einer Woche noch kein 
Erfolg zeigte, wurde arri 22.11. ein zweites Ma! angegossen. Aber auch diese Behandlung blieb 
ohne nachhaltige Wirkung auf die Schadlinge. Daraufhin wurde der Versuch mit neuem Pflan
zenmaterial in 0,15 %iger Konzentration wiederholt. Behandlungstermine waren der 29.11. 
und der 7.12. Die Schadlinge lieBen zwar nach einer Behandlung eine gewisse Reaktion 
erkennen, <loch stellte sich der volle Abtotungserfolg erst nach der zweiten GieBanwendung 
ein. Schaden an den Pflanzen wurden nicht beobachtet. (L£P;Baden-Wiirttemberg) 

Sp innmi lben  an Rosen. - Versuch zur Bekampfung von Spinnmilben mit einer Spezial
formulierung von Dinoch lor ,  ausgebracht mit Nebelgerat Pulsfog: In einem Gewachshaus 
(895 qm) wurde zur Bekampfung von Spinnmilben an Unterglasrosen am 9.6. und 26.6.1978 
zweimal behandelt. Die Bonitierungen am 16.6., 28.6. und 7. 7. erbrachten Wirkungsgrade von 
12, 69 und 96 %. Obwohl bei der Endbonitierung ein Wirkungsgrad von 96 % erreicht wurde, 
ist das Ergebnis for ein Akarizid nicht voll befriedigend, was aber mehr an der Applikations
form als am Praparat liegen diirfte. (KA, Baden-Wiirttemberg) 

Spinnmi lbenbekampfung mit Pen ta fog  im HeiBnebelverfahren. - Das Praparat Penta
fog wurde mit dem Pulsfog-Nebelgerat U 2 G am 11.4.1979 mit einer Aufwandmenge von 
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150 ml/ Ar bei den Rosensorten Sonja, Baccara und Belinda (schnittreif) ausgebracht. Als 
Vergleich dienten Spritzbehandlungen in 4facher Wiederholung mit P e n  tac  (0,1 %) bzw. 
T o r que  (0,05 % ) mit 15 1/ Ar sowie unbehandelte Kontrollparzellen in einem anderen Schiff 
desselben Hauses, das <lurch Anbringung einer Folienwand vor dem Eindringen des Pentafog
Nebels geschiitzt war. 
Da sich bereits am folgenden Tag nach der Vernebelung ein Welken mit leichten Blattrand
nekrosen beim Neuaustrieb der Rosen zeigte, mufste auf die urspriinglich geplante 2. Vernebe
lung verzichtet werden. Doch auch die einmalige Ausbringung von Pentafog wies mit einem 
WG von 92 % (nach 28 Tagen ) einen beachtlichen Erfolg auf. Die gespritzten Akarizide 
bekampften die Spinnmilben ebenfalls ausgezeichnet (WG von jeweils 97% nach 28 Tagen), 
wobei die Anfangswirkung von Pentac schwacher war als diejenige von Torque. Die anfang
lich aufgetretenen Pflanzenschaden <lurch Pentafog wuchsen sich rasch aus, so dafs keine eigent
liche Qualitatsminderung hingenommen werden mufste. Bei den Spritzbehandlungen konnten 
keine Unvertraglichkeitserscheinungen registriert werden. (FR, Baden-Wiirttemberg) 

V yd a t e  wirkte gut gegen Sch i ld lause  an Orchideen und Anthurien. - In Staudenastern 
wurde ein Versuch zur Bekampfung von We ich  h a  u t m il be n durchgefiihrt. Verwendete 
Praparate waren Th iodan  35 f l. (0,15%) und Ke l thane  MF (0,1 %). Bei einem Aus
gangsbefall von 167, 214 und 188 Tieren in je 10 Knospen vor der Behandlung, der in der 
Kontrolle allmahlich abnahm, brachten alle Praparate einen 100 %igen Erfolg. 
Zur S itka-Fichten laus-Bekampfung bewahrten sich die Mittel Metasys tox  R (0,1 %), 
Th iodan  35 f l ii s s i g  (0,1 %), Af l ix  (0,1 %) und H o s t a quick  (0,05%) bei einmaliger 
Behandlung im Mai sehr gut. 
Ebenfalls einen vollen Erfolg brachte ein Versuch zur Bekampfung von BI a t  t l  au  s en an 
einer Berberitzenhecke, wobei die Mittel E 605  S taub  (23 g/10 m2) und Unden -Staub 
(26 g/10 m2) ebenso gut wie Metasys tox  R (0,1 %) wirkten. (PSD Hessen) 

F l i ede rga l lmilben  an Treibflieder. - In einem Gartenbaubetrieb wurde an Treibflieder 
wahrend der Treibperiode 1977 /78 Befall <lurch die F l i ede  rga l lmi l  b e  (Eriophyes lowi Nal.) 
festgestellt, der zu erheblichen Ausfallen fiihrte. Typische Schadsymptome waren hexenbesen
artige Auswiichse, verkriippelte Blatter und absterbende Triebteile. 
In der Treibperiode 1978/79 wurde ein Tei) der Pflanzen mit Temik  1 0  G (Aldicarb, 5 g/m2) 

behandelt. Der Befall konnte hierdurch weitgehendst eliminiert werden. 
(F. H o l i g h a u s ,  Rheinland-Pfalz) 

Zur Bekampfung von B 1 at t l  au s en  an Cinerarien, So rte Gmi.inder Zwerg-Mischung, wurden 
Omethoa t  (Lizetan Neu) und Diaz inon  + Methoxych lor  + Te t rad i fon  (Para! 
Pflanzen-Spray) gespriiht und folgende im Spritzverfahren ausgebracht: E tr imfos  (Ekamet 
0,1 %ig), Oxydemetonmethyl (Metasystox R 0,1 %ig), End o s u l f a n  + Dimethoat  
(Aflix 0,1 %), P i r imicarb  (Pirimor Granulat 0,05 %ig) und M e t h omyl (Lannate 25 WP 
0,1 %ig). Bei einem guten Anfangsbefall konnten die Blattlause von samtlichen Wirkstoffen 
nur ungeniigend bekampft werden. -Phytotoxische Schaden: keine. (H. K i.i hne ,  Oldenburg) 

F r e i l e bende  Ga l lmi l  hen an Syringa und Thuja. -An Syringa und Thuja wurden in Berlin 
(West) wiederholt freilebende Gallmilben gefunden. Aufserdem konnten solche an Flieder bei 
Stichproben auch in Miinster (West£.), Tecklenburg und Trier festgestellt werden, wahrend 
freilebende Gallmilben an Thuja aufser in Berlin bis jetzt nur in einem Falle in Miinster be
obachtet wurden. Befallene Fliederblatter wiesen eine Bronzefarbung au£. Im Gegensatz. hierzu 
liefsen sich an Thuja bisher keine eindeutigen Symptome erkennen. Aus Deutschland sind bis
lang freilebende Gallmilben weder von Syringa noch von Thuja gemeldet worden. Mit dem 
Auftreten und der Bestimmung dieser Milben befafst sich H.-P. P l a t e  in Zusammenarb�it 
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mit V. K o  lin e r  und R. Marwi tz ,  Biologische Bundesanstalt fur Land- und Forstwirtschaft 
Berlin-Dahlem. Weil die entscheidenden morphologischen Merkmale dieser freilebenden Gall
milben im Lichtmikroskop nicht eindeutig erkennbar waren, werden die Tiere derzeit im Raster
elektronenmikroskop weiter untersucht. (H.-P. Pia t e ,  Berlin) 

Weitere Erkenntnisse iiber die ,,Th uj a-Min ie rmot te" Argyresthia thuiella (Packard). -Die 
in Zusammenarbeit mit V. Ko 11 n e r ,  Biologische Bundesanstalt fur Land- und Forstwirtschaft 
Berlin-Dahlem, Institut fur Pflanzenschutz im Zierpflanzenbau, durchgefiihrten Unter
suchungen (vgl. P l a te ,  H.-P., und Kol lner ,  V.: Zurn Auftreten von Argyresthia thuiella
[Packard) (Lepidoptera, Hyponomeutidae) in Deutschland. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzen
schutzd. (Btaunschweig) 29, 1977, 33-36) wurden fortgesetzt. A. thuiella konnte inzwischen 
in einem Berliner Baumschulbetrieb auch an Chamaecyparis festgestellt werden, befallen 
waren hier Ch. lawsoniana Columnari.s und Ch. lawsoniana Alumii. Am 17. September 1978 
fand H.-P. PI a t e  bei stichprobenartigen Dberpriifungen von Thujahecken in Oldenburg 
(Oldb.) an einer solchen geringfugigen Befall. 
Hecken von Thuja occidentalis wiesen in Berlin (West) 1978 verschiedentlich das Schadbild 
der Th uja-Min ie rmot te  wieder in starkerem MaSe auf. Dies ergab die Moglichkeit, 
Bekampfungsversuche mit Tetra  eh l o  rv i n p h o s  (Gardona) an verschiedenen Stellen durch
zufiihren. Veranlassung hierzu waren niederlandische Versuchserfahrungen aus den Jahren 
1972 und 1973, die zeigten, daS die Falter von A. thuiella wahrend ihrer Flugzeit von Mitte 
Juni bis Mitte Juli durch Anwendung von Te trach lorv i n p h o s  wirksam zu bekampfen 
sind. Vom Friihjahr an wurde durch fortlaufende Entnahme von Zweigproben die Entwick
lung der Th u j a - Min ie r  m o t t e bis zum Flugbeginn und zur Eiablage hin verfolgt, um die 
giinstigen Anwendungstermine fur Tet rach lorv in phos  zu ermitteln. Erste Kontrollen der 
Versuchsparzellen !assen auf einen guten Erfolg der Behandlung mit Te t rach lorvinphos  
schlieSen. Uber das endgiiltige Ergebnis wird zu einem spateren Zeitpunkt berichtet. 

(H.-P. PI a te ,  Berlin) 
10.9.3. Unkrauter 

Herbizide in Dahlien. - Um Mitte April gepflanzte Dahlienknollen wurden am 24.4. 78 - sie 
hatten zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausgetrieben - mit S t o m p  (40 ml/a), Venzar  
(10 g/a), R a m r o d  (70 g/a), D i cu ran  5 0 0  f l ii s s ig  (30 ml/a), A f a l o n  (20 g/a) und 
Merpe lan  A Z  (30 g/a) gespritzt. Wasseraufwandmenge: jeweils 61/a. Boden: Lehm. 
Soweit es die Kulturpflanzenvertraglichkeit betraf, erwiesen sich alle angewandten Praparate 
als brauchbar. Ihre Wirkung auf Samenunkrauter entsprach den allgemeinen Erfahrungen. Mit 
die besten Ergebnisse wurden mit Afalon und Merpelan AZ erzielt. Ramrod befriedigte nicht 
gegen die G ansed i s t e l  und den Windenknote r i ch. Venzar war nicht ausreichend gegen 
E hrenp  r e i  s-Arten und erfaSte auch die V o  g e liniere  nicht vollstandig. Dicuran 500 fliissig 
lieS in seiner Wirkung auf den Windenknoterich zu wiinschen iibrig. SchlieSlich zeigte Stomp in 
einer Aufwandmenge von 40 ml/a gewisse Schwachen gegen den Windenknoterich, die Ganse
distel und war auch nicht voll wirksam gegen die Vogelmiere. (L£P, Baden-Wiirttemberg) 

Eine Unkrautbekampfung in Treibflieder mit 1,2 kg/ha Gesa top  erbrachte einen sehr guten 
Erfolg. Die MaSnahme wurde nach einer Bodenbearbeitung im Mai durchgefiihrt und hielt 
mit ihrer Wirkung bis in den Herbst an. 
Ein Versuch zur Bekampfung von wi ldem M e e r re t t i ch  zeigte bei 5 I/ha Round  up kein 
ausreichendes Ergebnis, war aber mit 6 I/ha noch recht gut in der Wirkung. 
Bekampfung auflaufender Unkrauter in Ziergeholzanlagen. - An Aesculus hippocastanum,
Prunus serrulata Kanzan und Ulmus carpinifolia wurden von Hand gestreut: S im a z in  
(Gesatop 2 Granular 60  kg/ha), Simazin + Diinger (Compo Rasendiinger mit Unkrautver
nichter 250 kg/ha) und Simazin (BAS 13404 H 250 kg/ha). Cyap.a c ine  + Tr iaz in  (DSC 
10430 H 10 I/ha) wurde gespritzt. Die Anwendunge'n erfolgten vor dem Austrieb der Geholze. 
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Mantia ( = Claytonia), Poa-Arten, Kami l l e  und V o g e l m i e r e  konnten von Simazin 
(250 kg/ha) und Simazin/Diinger gut bekampft werden. Simazin (Gesatop 2 Granulat 60 kg/ha) 
erzielte nur em ausreichendes Bekampfungsresultat. Mit Cyanacine + Triazin konnten samt
liche Unkrauter, bis auf die Poa-Arten (Bekampfungsresultat gut), eliminiert werden. Phyto
toxische Schaden traten nicht auf. (H. K ii h n e ,  Oldenburg) 

10.9.4. Pflanzenwachstumsregulatoren 

In einem Versuch zum Vergleich von Wachstumsreglern bei vier Sorten grolsblumiger Topf
chrysanthemen zeigte B-N i ne eine fast gleichmalsig gute Wirkung, wahrend Alden  bei zwei 
Sorten keine befriedigende Stauchewirkung erzielte. (K. Trojan ,  LBP Miinchen) 

Chemische Hemmung des Langenwachstums von Calceolarien. - W achstumsregler fin den in 
immer breiterem Maise Eingang in die Praxis. Besondere Bedeutung haben hierbei Praparate 
zur Hemmung des Langenwachstums. Da auch bei Calceolarien (Calceolaria integrifolia) ein 
solcher Effekt wiinschenswert ist, wurde ein entsprechender Versuch angelegt. 
Es zeigte sicb, dais die Wachstumsregler Gar tenbau  CCC (CCC+CC+Diinger, 0,5%), 
A t r i nal  (Dikegulac-Sodium, 0,6%) und Alar  (Daminozide, 0,5%) bis zum Einsetzen der 
generativen Phase Calceolarien der Sorte Goldbukett in ihrem Langenwacbstum zu hemmen 
vermochten. Danach glichen sich die Hohenunterschiede wieder aus. In den Atrinal-Parzellen 
nahm die Triebzahl um fast 50 % zu. Dadurch wurde der Durchmesser der Pflanzen dieser 
Variante signifikant vergrolsert. Durch Atrinal wurde insgesamt - trotz hellerer und kleinerer 
Blatter als in der Kontrolle - der Marktwert deutlich verbessert. Ebenso wurde auch die 
A lar-Behandlung bei der Beurte1lung des Marktwertes positiv bewertet, wahrend Gar ten 
b au  CCC bei der Abschlulsbonitur keinen Einfluls mehr zeigte. 

(L Giinde l  u. H. K n e wi tz ,  Rheinland-Pfalz) 

Chemisches Stutzen von Eriken. -Bei der Kultur von Eriken (Erica gracilis; Sorte: Glasers Rote) 
bringt die mehrmalige Stutzarbeit eine hohe Arbeitsbelastung mit sich. In einem Versuch sollte 
deshalb gepriift werden, inwieweit beim Einsatz von At  r in  a 1 (Dikegulac-Sodium) diese 
Handarbeit verringert werden kann. Nach einer einheitlichen Herbstbehandlung (1 %ig) wur
den folgende Versuchsvarianten gewahlt: je 2 Behandlungen (am 9'.12. und 2.6. des Folge
jahres) 4 %ig und 2 %ig sowie 1 mal (26.1.) 1 %ig. 
Ergebnis: Durch Spritzungen in 4 %iger Konzentration konnte bei den Versuchspflanzen auf 
jede Handarbeit verzichtet werden. Der Pflanzenaufbau war dem der Kontrolle ebenbiirtig, 
doch bliihten die behandelten Pflanzen 8 Wochen spater. Atrinal in der niedrigsten Konzen
tration (1 %) verringerte gegeniiber der Kontrolle bei gleichbleibender Qualitat die Handarbeit 
um die Halfte. 2 Applikationen mit einem 2 %igen Spritzansatz machten an ea. 25 % der 
Pflanzen zwischenzeitlich einen Formschnitt erforderlich, verminderten jedoch den Markt
wert wegen einer um etwa 4 Wochen verzogerten Bliite immer noch beachtlich. Der Aufbau 
der Pflanzen war auch in diesem Versuchsglied im Vergleich zu den handgestutzten nicht 
schlechter. (L. Giinde l  u. H. K n ewi tz ,  Rheinland-Pfalz) 

Chemisches Stauchen von Elatior-Begonien. - Gedrungene triebige Begonien (Elatior-Be
gonien) besitzen einen hoheren Marktwert und konnen zudem dichter gestellt werden. In 
einem Versuch wurden die Wachstumsregler Gar tenb  a u-C y c o c e l  (CCC+ CC+ Diinger), 
A l d e n  (Piproctanyliumbromid), A tri n al (Dikegulac-Sodium), Reducymol  (Ancymidol) 
und A l  a r 8 5 (Daminocide) auf ihre diesbeziigliche Eignung in dieser Kultur iiberpriift. Mit 
alien Praparaten wurden kleinere Pflanzen erzeugt. Die Wuchshemmung ging nur bei Atrinal 
(0,5 % und 0,8 % ) auf Kosten der Nodienzahl; alle anderen Praparate fiihrten zu einer echten 
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Stauchung der Internodien. Die Anzahl Haupttriebe veranderte sich nicht signifikant. Neben
triebe konnten nicht ausgezahlt werden, da bei der Bonitur Pflanzenschaden entstanden waren. 
Optisch zeigten jedoch die Atrinal-Varianten ein buschigeres Aussehen, was al)f mehr Seiten
triebe schlielsen lieK Nachteilig war bei den mit diesem ,Praparat behandelten Pflanzen eine 
starke Bliitenverzogerung. Alden (0,8 %), Reducymol (10 ml/m2) und Alar 85 (2 x 0,5 %) 
hatten neben der Wuchshemmung auch einen fordernden Einfluls auf den Pflanzenaufbau. Die 
Bliite wurde durch diese Mittel nicht beeinflulst. Wirkungsvollstes Praparat ohne negative 
Begleiterscheinungen zu verursachen war Gartenbau CCC (2 x 0,1 %). 

(L. Giind e l  u. H. Knewi t z ,  Rheinland-Pfalz) 

Hemmung des Langenwachstums bei Topf-Chrysanthemen. - Topf-Chrysanthemen (Chry
santhemum indicum) konnen ohne chemische Wuchshemmung kaum von vermarktungs
fahiger Qualitat erzeugt werden. In einem Versuch wurden die Wachstumsregler A I a r 8 5 
(Daminozide), Reducymol  (Ancymidol), Gar tenbau  CCC (CCC+ CC+ Diinger) und 
A l d e n  (Piproctanyliumbromid) auf ihre diesbeziigliche Wirksamkeit bei der stark wachsen
den Sorte ,,Bnght Golden Anne" iiberpriift. 
Alie eingesetzten Praparate reduzierten die Wuchshohe, was mit Ausnahme von Reducymol 
(2 x 3 % gielsen) ausschlielslich <lurch eine Verkiirzung der Internodien erreicht wurde. Die 
Stauchung durch dieses Mittel war so intensiv, dais die Pflanzen nicht mehr verkauft werden 
konnten. Zudem trat eine Bliiteverzogerung von 3 Wochen ein; positiv dagegen war eine 
Bliitenvermehrung. Alden (2 x 0,25 % ) verkiirzte die Pflanzen gegeniiber der Kontrolle um 
etwa 40 % . Abgesehen von einer einwochigen Bliiteverzogerung wurde dieses Praparat am 
besten bewertet. Alar 85 (2 x 0,5 °/�) und Gartenbau CCC (1 x 1 % gielsen) zeigten eine zu 
schwache Wirkung, die jedoch moglicherweise <lurch eine weitere Behandlung hatte ver
bessert werden konnen. (L. G iinde l  u. H. K n e w i  t z ,  Rheinland-Pfalz) 

Bliitenbeeinflussung bei Fuchsien durch einen Wachstumsregler. - Bei einem Versuch im Vor
jahr zur Hemmung des Langenwachstums von Fuchsien (Fuchsia hybrida) zeigte sich in den mit 
Reducymol  (Ancymidol) behandelten Versuchsgliedern eine geringe Bli.iteverfriihung sowie 
eine Bliitenvermehrung. Um diese Ers<;_heinung zu iiberpriifen und den optimalen Einsatz
termin fiir eine derartige Malsnahme zu finden, wurde Reducymol in verschiedener Aufwand
menge und Anzahl zu mehreren Terminen gespritzt. Es zeigte sich, dais sowohl bei zwei
maliger Applikation von 10 ml/m2 im Abstand von 3 Wochen (erste Behandlung 5 Wochen 
n. d. Topfen) als auch bei dreimaliger Anwendung in gleicher Aufwandmenge und Abstand
( erste Behandlung 14 Tage n. d. T opfen) die Bliitenzahl je Pflanze signifikant erhoht wurde.
Aulserdem trat eine deutliche Bliiteverfriihung auf. Einmalige Behandlungen mit 10 ml/m2 

(14 Tage n. d. Topfen, 5 Wochen n. d. Topfen und 8 Wochen n.d. Topfen) blieben ohneEinfluK
(L. G iinde l  u. H. Knewi t z ,  Rheinland-Pfalz) 

Bliiteverfriihung an Aechmea fasciata mit E thep  h o  n (Bromelien-Ethrel). -Aechmea fasciata 
gehort zu den Pflanzen mit !anger Kulturdauer. Die Pflanzen miissen ea. 2-3 Jahre alt sein, ehe 
sie bliihfahig werden, doch auch dann ist die Bliite zeitlich sehr uneinheitlich. Aechmeen 
bliihen oft in einer Jahreszeit, in der so teure Pflanzen kaum abzusetzen sind. Eine steuerbare 
Terminkultur ist daher zu wiinschen. Zu diesem Zweck erfolgte ein Versuch mit Ethephon. 
Zwei Jahre alte aus Samen gezogene Aechmeen wurden mit 200 ml einer 5 %igen Losung je m2 

Stellflache gespritzt. Die Parzellengrolse (Behande!t, Unbehandelt) betrug jeweils 100 Pflan
zen. Versuchsbeginn war der 2. Juni 1978. Zur Endauswertung am 21. Juli ergab sich folgendes 
Bild: Von den 100 behandelten Bromelien hatten 97 deutlich sichtbare Infloreszenzen ge
bildet. Im unbehandelten Bereich waren es nur drei. Der Versuch zeigt, dais mit Bromelien-Ethrel 
die Bliiteninduktion bei bliihfahigen Pflanzen mit grolser Sicherheit gesteuert und damit gleich
zeitig die Kulturzeit verkiirzt werden kann. (H. Bra  unmi  l l e r ,  Berlin) 
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Stengelverkiirzung bei Lilien <lurch C h l o r m eq ua  t c h l o r i d  + Choli n chlo r id (Gartenbau
Cycocel). - Lilien gehoren zu den begehrten und gewinnbringenden Schnittblumen. Als 
Topfkultur waren sie nicht gefragt, weil keine dekorativen kurzstieligen Sorten zur Verfiigung 
standen. Es sollte nun gepriift werden, ob die in der Landwirtschaft mit Erfolg eingesetzten 
Wachstumsregler auch im Gartenbau, z.B. in der Lilientreiberei, zum Erfolg fiihren. Einhun
dert Lilien der Schnittsorte Enchantment wurden auf 10 cm Hohe vorgetrieben und dann zwei� 
mal mit 150 ml einer 3 %igen Ch lormeq ua  tc h l o r i d  + Cholinchlorid-Losungje 14 cm-Topf 
gegossen. Die Behandlungen erfolgten am 20. Marz und am 3. April 1978. Schon wenige 
Tage nach der Applikation blieben die behandelten Lilien deutlich im Wachstum zuruck. Die 
Normalkultur erreichte am 17. Mai mit einer Durchschnittshohe von 67 cm die Schnittreife, 
die behandelten waren nur 35 cm hoch, aber der Bluhtermin verzogerte sich um eine Woche auf 
den 24. Mai. Die Blatt- und Blutenfarbe anderte sich nicht, lediglich der Blutendurchmesser 
war mit 11 x 11 cm zu 15 x 15 cm etwas kleiner als bei den unbehandelten Lilien. 
Zwei bis drei Zwiebeln, in 14-16 cm-Topfe gesetzt, bieten einen hiibschen Anblick und durften 
bestimmt ihren Markt finden. (H. B r a u n  m i  11 er ,  Berlin) 

10.1 o. Grun land und Aasen 

10.10.1. Krankheiten 

Die Versuche zur Bekampfung von Pilzkrankheiten im Deutschen Weidelgras wurden fort
gesetzt. Gegen Halmgrunderkrankungen erfolgte eine Behandlung Anfang Mai mit den Fungi
ziden Derosa l ,  C e re o  b in  Super  bzw. D r a w i t ek. 
Zur Verhinderung des Pilzbefalls wahrend der Abreife kamen Cercobin Super, Drawitek sowie 
eine Tankmischung bestehend aus B a y  1 e t  o n  und O r t h  o Di f o  1 a t  a n  zum Einsatz. In 
Unbehandelt lag der Befall am Halmgrund zum Zeitpunkt der Auswertung bei 85 %. In den 
behandelten Varianten konnte der Befallswert um ea. 5 0 % gesenkt werden. Die Behand
lungen zum Zeitpunkt der Abreife erbrachten einen deutlichen Riickgang des Alternaria
und Cladosporiumbesatzes. Wahrend Cercobin Super und Drawitek den Besatz um 25 % 
senkten, gelang <lurch die Tankmischung Bayleton + Ortho Difolatan eine Reduktion um 
50 % . Da der Krankheitsbefall insgesamt zu gering war, konnten signifikante Ertrags
erhohungen nicht nachgewiesen werden. (H. Sey ler ,  Munster) 

Drahtwurm trat nach Wiesenumbruchen wieder starker auf. Eine vorbeugende Boden
behandlung im 2. Jahr nach Umbruch scheint unentbehrlich. (PA Hannover) 

Bekampfung der V o g e l m i e r e  auf Dauergrunland im Fruhjahr. - Bei der hier zu bekampfen
den Vogelmiere handelt es sich um grofse, uppig entwickelte Pflanzen von bis zu 30 cm Durch
messer, die das Gras unter sich z. T. erdriickt hatten. 
Die beste Wirkung gegen Vogelmiere zeigten Mecoprop  (Hedonal CMPP, 6,0 1/ha) und 
Dicamba  + MCP A (Banvel M, 8,0 1/ha). Beim Banvel M wurden jedoch Schaden am Gras 
in Form eines leichten Wachstumsschocks sichtbar. Geringfiigig schlechter, aber ebenfalls
noch zufriedenstellend wirkten Hedon  a l  C M P P  4,01/ha und D i n o t e r b  + Mecoprop  
(Super Herbogil, 5,01/ha). 
I oxy n i l  + M e c o p r o p  (Certrol H) reichte auch in der hoheren Aufwandmenge von 3,01/ha 
nicht aus. Die <lurch Dinos  e b - a c e  tat  (Aretit flussig) selbst bei 8 1/ha verursachten Ver
atzungen der oberen Pflanzenteile konnten die Entwicklung der Vogelmiere kaum hemmen. 

(R. M u l l e r ,  Oldenburg) 

152 



10.10.2. Schadlinge 

Bekampfung der Fr i t f l iege  an Weidelgras im Zwischenfruchtbau. - Zur Bekampfung der 
Fritfliege an Weidelgras wurden folgende Mittel eingesetzt: A z i n p h o s - athy l  (Gusathion
K-forte, 900 g und 2 kg/ha) und C h l o r fenvinphos  (Birlane-Fluid, 1,51/ha). 
P e r m e t hin (Ambush) ist im Ackerbau noch nicht zugelassen. Es wurde aber in einer dem 
Obstbau entnommenen Aufwandmenge (60 ml/ha) angewandt, um einen Vertreter aus der 
Gruppe der Pyrethroide als Vergleich mit auswerten zu konnen. Alle Spritzmittel wurden 
kurz nach dem Auflaufen und im 2-3-Blattstadium ausgebracht. Neu in den Versuch aufge
nommen wurde auch Bromophos  (Nexion-Saatgutpuder, 10 g/kg). 
Mit den aufgezahlten Praparaten konnte untersucht werden, ob eine vorbeugende Behandlung 
oder eine Behandlung zum Zeitpunkt der ersten Schadbilder (Spritzen im 2-3-Blattstadium) 
den besseren Behandlungserfolg zu erbringen vermag. 
Mit Saatgutpuder behandeltes wurde zunachst mit unbehandeltem Saatgut auf Keimfahigkeit 
untersucht. Es zeigte sich, dais die Behandlung offenbar einen keimfahigkeitsmindernden Ein
fluB ausiibt, wobei besonders der Anteil anomal geke1mter Samen ins Auge fallt. Der Befall 
durch die Fritfliege war im Vergleich zum Voqahr gering. Dennoch zeigte sich, daB mit Aus
nahme der Versuchsglieder Gusa th ion -K- for t e ,  900 g/ha und A m b u s h  kurz nach Auf
laufen gespritzt jede Anwendung einen mindestens signifikant (p = 5 % ) geringeren Befall 
bewirkte. Hochsignifikante Unterschiede und damit den besten Erfolg erzielten Bi r l  an e 
FI u id  bei Anwendung im 2-3-Blattstadium (p = 0, 1 % ), kurz nach dem Auflaufen (p = 1 % ) 
und Gusa  t h ion-K- for te  mit 2000 g/ha im 2 -3-Blattstadium gespritzt (p = 1 %). 
Bei diesen Ergebnissen ist die bisher stets hohere Wirkung der Spritzung im 2-3-Blatt
stadium nicht so klar wie in den Vorjahren zu erkennen. Die Verwendung des Saatgutpuders 
und von Ambush ist den anderen Spritzmitteln, von denen Birlane Fluid den besten Erfolg er
zielte, deutlich unterlegen. 
Nur die Parzellen, die mit Gusathion-K-forte 2000 g/ha im 2-3-Blattstadium oder mit 
Birlane Fluid kurz nach dem Auflaufen gespritzt wurden, erbrachten im Vergleich zu Unbe
handelt signifikant (p = 5 % ) ho here Ertrage. Zwar fiihrten alle Behandlungen, insbesondere 
die Saatgutpuderung, zu erkennbaren Ertragssteigerungen im Vergleich zu den unbehandelten 
Parzellen, jedoch liegen diese innerhalb des Bereichs der Zufallswahrscheinlichkeit. 

(PA Oldenburg u. Landbauabteilung) 

Wie senschnake  (Tipula paludosa). - Im Friihjahr des Berichtsjahres lag der Befall haufiger 
iiber der wirtschaftlichen Schadensschwelle, so dais Bekampfungsmaisnahmen durchgefiihrt 
werden muisten. Prognostische Untersuchungen im Herbst 1978 ergaben niedrigere Befalls
werte unterhalb der wirtschaftlichen Schadensschwelle. Im Friihjahr 1979 ist deshalb im all
gemeinen nicht mit Schaden zu rechnen. (Schleswig-Holstein) 

10.10.3. Unkrauter 

Im siidlichen Oberbayern ist verbreitet im Griinland eine starkere Zunahme des K r i e c hen  den  
Hahnenfuise s  (Ranunculus repens) festzustellen. Von Spritzwarten wurde dahingehend 
Klage gefiihrt, daB die empfohlenen Praparate MCPB und MCP A zwar sehr gut gegen den 
Schar f  e n  Hahne  n fu  is wirkten, jedoch gegen den Kriechenden Hahnenfufs. versagten. Ein 
im Oktober 1977 angelegter Versuch (in Unbehandelt 35 % Hahnenfuis) wurde 1978 wie folgt 
bonitiert: 51/ha MCPB 4, 31/ha MCPA und 81/ha B anve l  je I. Allerdings wurde der WeiBklee, 
der einen Ausgangsbesatz von 20% hatte, bei Banvel M vollstandig, bei MCPA zu 95% be
seitigt, bei MCPB hingegen vollkommen geschont. Der Versuch zeigt, dais auch der Kriechende 
Hahnenfuis gut zu erfassen ist. Wichtig diirfte jedoch sein, daB zum Spritzzeitpunkt die Hahnen-
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fuBblatter nicht von hoher wachsenden Krautern und Grasern abgedeckt sein diirfen, damit sie 
von der Spritzbriihe voll getroffen werden. (G. K r um r ey, AfLuB Rosenheim) 

Zur Griinlanderneuerung wurden in einigen Versuchen ea. 3 Wochen  vor dem Umbruch die 
Flachen mit 41/ha Round up abgespritzt. Die Quecke  sowie der W iesenknote r i ch  wur
den hierdurch gut erfaBt. Im Vergleich zu Roundup wurde ohne Herbizidvorbehandlung der 
Griinlandumbruch nur mit einer Frase vollzogen. Im Gegensatz zur Roundup-Behandlung 
kamen bier Quecke wie auch Wiesenknoterich wieder zum Vorschein, wenn auch vermindert. 
Bei der Verwendung von Roundup muB darauf geachtet werden, daB die Quecke nach der 
letzten Beweidung wieder gut entwickelt ist, darnit geniigend Wirkstoff aufgenommen und in 
die Rhizome abgeleitet werden kann. 
Die auf liickigem Griinland teilweise beobachtete Verunkrautung durch Voge  1 m i  e re  konnte 
mit CMPP-haltigen Mitteln wie auch mit Are t i  t gut beseitigt werden. (PSD Hessen) 

Ein Versuch zur Unkrautbekampfung in einer Rasenneuansaat mit ,,Rasenunkrautver 
n i ch  t e  r" (4,5 g/m2) und F ane ron  (0,3 g/m2) zeigte eine sehr gute Wirkung gegen Mel  de ,  
F r a n z osenkraut ,  Voge lmie re  u.a. Der Besatz in ,,Unbehandelt" lag bei 50, 10, 30 und 
10 Pflanzen pro m2

• Die Behandlung erfolgte am 20.6.1978. Die Rasengraser befanden sich im 
Stadium C-D. Schaden an den Grasern wurden nicht beobachtet. (PSD Hessen)

Die Versuche zur Acker fuchs schwanzbekampfung mit A l o p ex in einem Rotschwingel
bestand erwiesen sich bei einem Ackerfuchsschwanzbesatz von 292 Ahren/m2 als besonders 
erfolgreich. Die Behandlung mit 2 I/ha Mitte April sowie die Doppelbehandlung (Herbst und 
Friihjahr jeweils 1,5 1/ha) erbrachten Abtotungen von 100 % bei Ertragszuwiichsen von 25 % . 
Bei der hoheren Aufwandmenge von 2,5 1/ha trat bei gleicher Ackerfuchsschwanzwirkung ein 
Ertragsriickgang ein. Die Doppelbehandlung mit T r i  bun i I ( 1, 7 5 kg/ha Herbst und F riihjahr) 
fiel gegeniiber den Vorjahren ab. Fe rv in  (1,75 bzw. 2 kg/ha) erbrachte eine Abtotung des 
Ackerfuchsschwanzes von 99 %. Hinsichtlich des Ertrages traten bei Tribunil- und Fervin
einsatz keine signifikanten Unterschiede zu Unbehandelt auf. 
Mit der gleichen Zielsetzung, allerdings anderen Praparaten, wurden diese Versuche auch in 
Wiesenschwingel und Deutschem Weidelgras durchgefiihrt. In Weidelgras erbrachte die 
Tribunil-Behandlung Abtotungserfolge von 98-99 %. Wahrend bei Wiesenschwingel der 
Samenertrag um 40 % anstieg (hoch gesichert), muBten beim Deutschen Weidelgras Minder
ertrage von 23 % (gesichert) hingenommen werden. Die daraus hervorgehende Unvertraglich
keit ist sicherlich teilweise au£ die durch spate Friihjahrseinsaat bedingte geringe Bestandes
entwicklung nach der Dberfruchternte zuriickzufiihren. 
Der Splittingeinsatz (Herbst und Friihjahr) mit 1,5 1/ha Alopex vernichtete zwar den Acker
fuchsschwanz urnfassend, fiihrte aber ebenfalls zu erheblichen Ertragsverlusten (18 und 21 % ). 
Die auBerdem in den beiden Grasarten zur Anwendung gekommenen Praparate Tramat in 
2 Aufwandmengen zu verschiedenen Terminen und Tantizon brachten keine ausreichende 
Reduzierung des Ackerfuchsschwanzes. (H. Sey 1 e r ,  Miinster) 

Vo ge l s t e rnmiere  (Stellaria media). - Die in erster Linie durch die Trockenjahre 1975/76 
ausgeloste extrem starke Verunkrautung ist zuriickgegangen. Der Erfolg chemischer Be
kampfungsmaBnahmen konnte insbesondere durch Nachsaaten mit der Drillfrase stabilisiert 
werden. 
Bestatigt haben sich weiterhin die guten Erfolge in der Bekampfung der Vogelsternmiere mit 
Wirkstoffkombinationen aus Me c o p  r o  p und Kontaktherbiziden - wie D i n o s  e b- ace  t a t  
oder D ino terb. Die Anwendung Ende Oktober nach dem Weideabtrieb brachte bessere 
Ergebnisse als Behandlungen im Friihjahr, da die biologische Wirkung durch die Nachtfroste 
wahrend des Winters unterstiitzt wird. 
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In hygienisch-toxikologischer Hinsicht ist die Herbstbehandlung optimal, denn bis zum 
Weideauftrieb im Friihjahr sind die Wirkstoffe entweder nicht mehr nachweisbar oder nur 
noch in Spuren vorhanden. Nicht zu vertreten sind Friihjahrsbehandlungen mit den o. a. Wirk
stoffkombinationen, da die Riickstande - auch nach einer Wartezeit von 21 Tagen - die 
unbedenklichen Grenzwerte iiberschreiten. Fiir Friihjahrsbehandlungen zur Bekampfung der 
Vogelsternmiere kommt allenfalls das dafiir zugelassene Praparat Ban  v e l M in F rage. Der 
Bekampfungserfolg ist jedoch unsicherer und bei den Grasern kann eine voriibergehende 
Hemmung der Wuchsleistung ausgelost werden. (Schleswig-Holstein) 

10.11. Forst und Gewtisser 

Untersuchungen zur B u c h e n r i n d e n n e k r os e. - Die Dauerbeobachtungsflachen in den 
Fbz. Ettlingen, Karlsruhe, Adelsheim und Neuenstadt wurden auch 1978 bonitiert. In ver
schiedenen Wuchsgebieten (z.B. in kollinen Laubwaldern des Kraichgaus, Baulands und des 
Taubergrundes, den submontanen Buchen-Eichen-Waldern des Odenwaldes und der Hohen
loher Ebene sowie den submontanen Buchen-Eichen-Tannen-Waldern der nordwestlichen 
Schwarzwaldvorberge) trat nach Befall durch die Buchenwol l s c h i l d l a u s  se1t Herbst 
1976 verstarkt Schleimfluls auf. Zur Verhiitung von Wertverlusten durch Folgeschaden 
(Weilsfauleerreger, holzzerstorende Insekten) wurde der Praxis iiber eine Warnmeldung vom 
13.1.1978 der rasche Einschlag befallener Buchen und die Verwertung der Holzer empfohlen. 
Ober diese Komplexkrankheit fand am 16./17.11.1978 ein Expertengesprach in Wiirzburg 
statt. Dabei wurde vereinbart, dais die Frage der Beteiligung von Nectria coccinea am Krank
heitsgeschehen kiinftig von Universitatsinstituten bzw. der Biologischen Bundesanstalt unter
sucht wird. (E. K o n i g ,  Stegen-Wittental) 

Schaden durch W u n  d fa  u l e  p ii z e in Fichtenbestanden. - In 20 Fichtenbestanden im Alter 
zwischen 50 und 100 Jahren wurde erforscht, inwieweit beim Holzriicken entstehende Wurzel
verletzungen zu einem Rotfaulebefall fiihren konnen. Insgesamt wurden 600 Wurzeln unter
sucht, die 1-30 cm, 31-100 cm und 101-200 cm vom Stammfuls entfernt vor 5-10 Jahren 
verwundet worden waren. Es zeigte sich, dais stammnahe Verletzungen oft zu einem Befall 
durch Faulepilze fiihren. Dagegen kommt Beschadigungen, die mehr als 1 m vom Stammfuts 
entfernt sind, keine Bedeutung zu. Demnach miissen gegen Infektion nur Wunden geschiitzt 
werden, deren Abstand zum Stamm weniger als 1 m betragt. Der bedeutendste Faulepilz in den 
Wurzeln war Stereurn sanguinolenturn. (S. S c h o n h a r ,  Stegen-Wittental) 

Untersuchungen in 15 Fichten-Erstaufforstungen ergaben, dais Fornes annosus sich bei seiner 
Ausbreitung im Bestand vor allem der bei den Durchforstungen anfallenden frischen Stocke 
bedient. Seine Sporen infizieren diese iiber die Schnittflachen und das sich entwickelnde Myzel 
stolst bis zu den feineren Wurzeln vor. Steht eine besiedelte Stockwurzel in engem Kontakt zu 
der gesunden Wurzel einer Fichte, vermag das Myzel des Pilzes iiberzuwachsen und diese zu 
infizieren. Oft sind 15-20 Jahre nach der 1. Durchforstung zahlreiche Baume im Bestand 
befallen. Durch eine Stockbehandlung mit N a t r iu m n i t r i t  nach jedem Durchforstungs
eingriff kann einer Ausbreitung der Rotfaule entgegengewirkt werden (vgl. Merkblatt Nr.16 
der FVA). 
Lebensfahige Sporen von Fornes annosus konnen auch im Boden vorkommen. Sie sind fahig, 
verwundete Fichtenwurzeln zu infizieren. Wurzelbeschadigungen. scheinen vor allem durch 
scharfkantige Steine und gelegentlich auch durch Tierfrals zu entstehen. Nach den bisherigen 
Beobachtungen sind in Erstaufforstungen frische Stocke wesentlich gefahrlichere Infektions
quellen als die im Boden vorhandenen Sporen. (S. S eh onh  a r, Stegen-Wittental) 
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In 6 Fichtenbestanden wurden 13 Wundschutzmittel an insgesamt 450 kiinstlich verletzten 
Fichten erprobt. Die Baume wurden 2 Jahre nach der Behandlung gefallt und auf Faulesymp
tome im Stammholz untersucht. Aus jeder Wundstelle wurden zur Ermittlung der Erreger 
15 Abimpfungen vorgenommen. Ein absoluter Infektionsschutz konnte mit keinem der Prapa
rate erzielt werden. 4 Priifmittel erwiesen sich jedoch als gut brauchbar. Die mit ihnen 
erzielten Befallsreduktionen lagen mindestens bei 90 % . Als Fauleerreger wurde am haufigsten 
Stereum sanguinolentum isoliert. Ferner wurden Fames annosus und Stereum areolatum 
gefunden. (S. S c honhar ,  Stegen-Wittental) 

Die antagonistische Wirkung von 20 im Fichtenholz vorkommenden Ascomyceten und 
Deuteromyceten gegeniiber Fornes annosus wurde im Plattentest auf Malz-Pepton-Agar ge
priift. Als am aktivsten erwiesen sich Arten der Gattung Trichoderma. Nur wenig leistungs
fahig waren dagegen die Penicillien und Blauepilze. (S. S eh 6 n ha  r ,  Stegen-Wittental) 

Bei der vorbeugenden Bekampfung r indenbr ii t ender  Bork en kafer  reichte die Dauer
wirkung von L indan-Praparaten infolge der feuchten Witterung nicht immer aus. Das gleiche 
gilt fiir das vorbeugende Tauchen von Nadelbaumpflanzen gegen den G r ofs en  Braunen  
Rii s se lka fe r. 
Beim Schutz der Kulturen vor Win  t e rw i ldve rb ifs <lurch Reh und Rotwild wurden mit einer 
Reduktion auf 89 bis 96 % durchweg ausreichende Ergebnisse erzielt. 
Bei der Kulturpfiege mit Herbiziden wurde weiter der Frage nachgegangen, ob <lurch eine Ver
minderung der Aufwandmengen umweltfreundlichere Wirkungsbilder bei noch ausreichender 
Wuchsregulierung zu erreichen sind. Bei Round  u p  gibt es hier fiir 2 1/ha erste positive Ergeb
nisse. Voraussetzung ist jedoch, dais die unerwiinschte Vegetation aus Grasern und Krautern 
noch nicht so dicht und relativ niedrig ist und keine alteren, hartnackigen Holzgewachse vor
handen sind. (PSD Hessen) 

Wie schon im vergangenen Jahr kam es a uch in dies em Jahr wieder zu ortlich schweren Schaden 
im Forst <lurch die Raupen des Schwammsp inners  (Lymantria dispar L.). 
Wahrend sich diesmal das Auftreten der Schadlinge in der naheren Umgebung von Bad Kreuz
nach in Grenzen hielt, stand ein etwa 35 ha grofses Waldgebiet bei Sobernheim in Gefahr, vollig 
kahlgefressen zu werden. Aufgrund der spaten Entdeckung des Befallsgebietes konnten bio
logische Praparate nicht mehr zum Einsatz kommen. Die Flachen wurden daher per Hub
schrauber mit N exagan  (Bromophos-athyl) befiogen. Der Wirkungsgrad dieser Mafsnahme 
lag nach entsprechenden Erfolgskontrollen bei etwa 90 %. Ortlich wurden auch nur 70 % 
erreicht. (A. Rie ter  u. G. G. B i r g e l ,  Rheinland-Pfalz) 

Versuche mit dem Lockstoff-Praparat ,,P heroprax" (Celamerck) zur Bekampfung des 
Buchdruckers  (Ips typographus L.). - Im Bereich der Landwirtschaftskammer Rheinland 
wurde diese neuartige Methode zur Bekampfung des Buchdruckers erstmals 1978 unter 
Praxisbedingungen erprobt. Die Versuche wurden Mitte Mai in starker befallenen Fichten
Altholzbestanden verschiedener Wuchsbezirke (Nordeifel, Bergisches und Oberbergisches 
Land) begonnen. Als Versuchsstamme (Fangbaume) dienten Windbruchstamme vom Februar 
1978 sowie frisch gefallte Stamme. An den Fangbaumen wurde jeweils 1 Pheroprax-Folien
beutel auf der Schattenseite am Ende des unteren Stammfufsdrittels mittels Reifsnagel befestigt. 
Aus der Versuchsserie sollen hier zunachst nur Ergebnisse einer Versuchsreihe mitgeteilt wer
den, die im Oberbergischen Land (Forstamt Neunkirchen-Seelscheid) gewonnen wurden. 
1. Fangbaume ohne vorbeugende Insektizidbehandlung, Windwurfstamme von Februar 1979;
Anbringung des Pheroprax-Folienbeutels am 16.5.1978; Schwarm-Beginn des Buchdruckers
Mitte/Ende Mai, Hauptfiug ab 27. Mai 1978.
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Wirkungskontrollen Pheroprax-Stamm K ontroll-Stamm 

Einbohrlocher/m2 Einbohrlocher/m2 

31.5.1978 55 35 

14.6.1978 25 12 

21. 6.1978 22 I 

4.7.1978 0 0 

Summa 102 48 

Brutbilder/m2 Brutbilder/m2 

25.7.1978 280 291 

Im P heroprax-S tamm hatte sich die Brut erst in rund 10% (auf Brutbilder bezogen) bis 
zum Jungkafer entwickelt; die Kaferzahl war entsprechend gering. Au£ 100 cm2 Rindenflache 
wurden nur 5 Jungkafer gegeniiber 15 beim unbehandelten Kontrollstamm gefunden. 
2. Fangbaum mit vorbeugender lnsektizidbehandlung, Fallung des Fangbaumes auf Unterlage
holzer am 16.5.78; Insektizid-Behandlung mit Nexit-s ta rk  (0,5%ig): tropfnasse Spritzung
nach Fallung am 16.5. und Wiederholungsbehandlung am 14.6.1978, Briiheaufwandmengen
jeweils 250 ml/m2 Rindenoberflache; Befestigen des Pheroprax-Folienbeutels am 16.5.1978.
Unter dem Fangbaum wurde au£ ganzer Lange (18 m) eine wannenartig durchhangende
Plastikfolie zum Sammeln der angelockten und begifteten Kafer (und sonstiger Insekten) ange
bracht.

Wirkungs- 31.5. 14.6. 4.7. 26.7. 21. 8. 25.9. Summe 
kontrollen (Anzahl toter Insekten in der Folie) 

Bo rkenkafe r  
Buchdrucker 9406 1896 121 41 1053 18 12538 

Sonstige 2 19 4 3 28 

Bockka fer  
Fichtenbock 54 42 5 2 103 

Zangenbock 6 1 7 

Riiss e l kiife r 
GriinriiEler 2 72 665 518 158 1415 

Sonstige 23 9 11 12 9 64 

and  e r e  In s ek t en  
Schnellkafer 50 51 21 7 7 136 

Sonstige Kafer 41 19 2 5 7 74 

Dipteren 9 21 8 3 41 

Hymenopteren 4 6 2 2 11 1 26 

Eine Geschlechtsbestimmung bei 100 zufallig entnommenen Borkenkafern ergab 80 mannliche 
und 20 weibliche Tiere. Am 23.6. 78 wurde ein weiterer Fangbaum gefallt und im Abstand von 
etwa 3-5 m neben den Pheroprax-lnsektizid-Starnrn geworfen. Dieser Fangbaum blieb wahrend 
der Kontrolldauer vom 4.7.-25.9.78 ohne Buchdrucker- bzw. Kaferbefall, wahrend zum 

157 



gleichen Zeitpunkt in weiterer Entfernung (iiber SU m) im Fichten-Altholzbestand gefallte Fang
baume samtlich mehr oder weniger stark vom Buchdrucker befallen worden waren. 

(E. Deppenme ie r ,  Bonn) 

Aus der Arbeit der Dienststelle fiir Forstschutz und forstliches Saatgutwesen beim Pflanzen
schutzamt Berlin. - In Berlin werden Tiefbaumafsnahmen grofseren Umfanges, wie z.B. Bau 
von U-Bahntunneln sowie unterirdisch verlaufenden Schnellstrafsen, durchgefiihrt, die eine 
Absenkung des Grundwassers zur Folge haben. Da hiervon die innerstadtischen Griinanlagen 
ganz besonders betroffen sind, werden vom Institut fiir Okologie der Technischen Universitat 
Berlin in Zusammenarbeit mit dem Pflanzenschutzamt Berlin die aufgrund der veranderten 
okologischen Bedingungen zu erwartenden Schaden prognostiziert und Empfehlungen ausge
sprochen, wie derartige Schaden fiir die Tier- und Pflanzenwelt so gering wie moglich gehalten 
werden ki:innen. Dabei hat sich das Pflanzenschutzamt Berlin mit den Fragen zu beschaftigen, 
welchen Einflufs die_Absenkung des Grundwassers auf das Wachstum der Baume und deren 
Befall <lurch Schadlinge haben wiirde .. 
Als Versuchsstandorte wurden von uns der 13 2, 16 ha grofse Volkspark J ungfernheide sowie der 
212,0 ha umfassende Grofse Tiergarten ausgewahlt. Beides sind Standorte, die noch vor rd. 70 
Jahren einen relativ hohen, fiir die Baumwurzeln erreichbaren Grundwasserstand batten, 
heute dagegen als grundwasserfern, allenfalls als grundwasserbeeinflufst gelten konnen. Ihre 
Boden gehi:iren zu den Talsanden, die oberhalb des Gleyhorizontes mehr oder weniger entkalkt 
und aus deren Oberschicht Humus- und Eisenkolloid,e ausgewaschen sind. Wahrend im Volks
park Jungfernheide lediglich eine Verdichtung des Oberbodens <lurch Betreten und Lagern er
folgte, wurde der Boden im Grofsen Tiergarten <lurch Auffiillung der wahrend des Krieges 
entstandenen Bombentrichter mit Bauschutt sowie <lurch die Anlage von Gemiisegarten wahrend 
der Berliner Blockade sowohl in der Oberflachengestalt als auch in seinem Sedimentaufbau 
nachhaltig gestort. 
In beiden Parkanlagen wurden Wurzelausgrabungen an Eiche (Quercus robur und Quercus 
petraea), Hainbuche (Carpinus betulus) und Sandbirke (Betula pendula) vorgenommen. 
Wahrend die Baume im Volkspark Jungfernheide alter als 90 Jahre sind - und somit in ihrer 
Jugend unter giinstigen Grundwasserverhaltnissen aufwuchsen -, handelt es sich im Grofsen 
Tiergarten durchweg um ea. 30 Jahre alte Baume, die nicht mehr in den Genufs des friiher hohen 
Grundwassers gekommen sind. Mit der Wahl unterschiedlicher Standorte und verschieden 
alter Baume sollte vor allem zur Klarung der Frage beigetragen werden, ob Wurzeln, die 
infolge hohen Grundwasserstandes sich nur in der oberen Bodenschicht ausbreiten konnten, in 
der Lage sind, dem spater sinkenden Grundwasser zu folgen, oder ob die weitere Ausbildung 
des Wurzelsystems ausschlieislich im Oberboden erfolgt. 
Das Ergebnis der Wurzelausgrabungen ist folgendes: Im Volkspark Jungfernheide, wo die 
Baume in einen grundwassernahen Boden gepflanzt wurden und unrer diesen Bedingungen 
wahrend ihrer Jugend aufwuchsen, verlaufen die Wurzeln bei Hainbuche und Birke fast aus
schliefslich in einer 1 m machtigen, bei Eiche in einer 1,5 m machtigen Oberbodenschicht. Nur 
vereinzelt sind Wurzeln festzustellen, die tiefer hinabreichen; sie diirften fiir die Ernahrung 
des Baumes kaum noch eine Bedeutung haben. Im Gegensatz hierzu besitzen dieselben Baum
arten im Grofsen Tiergarten, die auf grundwasserferne Boden gepflanzt wurden und daher 
von Anfang an ihre Wurzeln anlagemafsig entwickeln konnten, ein bis zu 3 m Tiefe hinab
reichendes Wurzelsystem. Bei der Birke ist zusatzlich eine seitliche Ausbildung der Wurzeln bis 
1,85 m vom Stamm zu beobachten, die in erster Linie auf die regelmafsige kiinstliche Bewasse
rung <lurch das Gartenbauamt wahrend der Vegetationszeit zuriickzufiihren sein diirfte. 
Wenn auch die Ausbildung iiberwiegend flachstreichender Wurzeln bei den mehr als 90jahrigen 
Baumen im Volkspark Jungfernheide trotz des Grundwasserriickganges bisher zu keinen 
nennenswerten Ausfallen infolge Trockenheit gefiihrt hat (mit Ausnahme einzelner Rotbuchen 
im extrem trockenen Sommer 1976), so ist andererseits nicht zu verkennen, dais diese Baume 
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verhiiltnismiiSig leicht durch Stiirme geworfen werden und in dem von Ausfliiglern vielbe
suchten Park eine erhohte Gefahr fiir die offentliche Sicherheit bilden. Hinsichtlich der schad
lichen Schmetterlingsraupen konnten die Beobachtungen aus zuriickliegenden Jahren im Friih
sommer 1978 bestatigt werden, wonach K le ine r  F r o st spanner  (Operophthera brumata) 
und Gruner  E i chenwick l e r  (Tortrix viridana) an diesen Biiumen nicht starker auftreten 
als an anderen auch. 
Die Auswertung der van den Revierforstereien monatlich erstellten Forstschutzmeldungen 
wurde fortgesetzt und das Ergebnis dem Landesforstamt sowie den Forstiimtern mitgeteilt. 
An Schiiden, die gegeniiber dem Vorjahr deutlich zugenommen haben, wurden gemeldet: 
Spiit f ros t schiiden  im Mai sowohl an jungen Eichen und Rotbuchen als auch an iilteren 
Ba um en beider Arten sowie Nag  e s c h ii d e n  von Kan inch  en im Dezember, vor all em an 
jungen Eichen, Rotbuchen, Ahornen und Liirchen. (F. R i ecke ,  Berlin) 

Einige der von 1968 bis 1976 angelegten Schiilschutzversuche wurden auch 1978 bonitiert. 
Ein wesentlicher Tei! der Versuchsergebnisse konnte bereits im Merkblatt Nr. 4 (2. Auflage, 
1976) verarbeitet und damit der Praxis zugiinglich gemacht werden. 

(E. K o nig , Stegen-Wittental) 

Wassergehaltsuntersuchungen an SproSorganen verschiedener Baumarten und Vergleich mit 
VerbiSperiodik. - Zur Ermitdung der Jahresperiodik des VerbiSverlaufs wurden die vier Ver
suchsfliichen auch 1978 zweimal bonitiert. Die bisherigen Befunde, wonach die Nadelbaum
arten Tanne, Fichte, Douglasie in erster Linie wiihrend der Vegetationsruhe, die Laubbaum
arten Linde, Eiche, Buche, Ahorn, Erle dagegen vornehmlich wiihrend der Vegetationszeit ver
bissen werden, lieSen sich erneut bestatigen. (E. K o n i g ,  Stegen-Wittental) 

Untersuchungen iiber Art und Starke der Parasitierung bei KieferngroSschiidlingen und der 
K le inen  F ich tenb la t tw espe. - Das Probesuchmaterial aus 23 K1efernrevieren und die 
Bodenproben aus 8 Fichtenrevieren wurden auf den Parasitierungszustand der Oberwinterungs
stadien untersucht. 
Bei leichtem Anstieg der Dichte des K ie f e rnspanner s  ist in Nordbaden auch der Parasitie
rungsgrad fast auf das Doppelte des Vorjahres angestiegen; in der Pfalz hat er dagegen leicht 
abgenommen. 
Bei der For  I eu l e  hat sich bei stiirkerer Dichte-Abnahme die Parasitierung fast verdoppelt. 
Die in eigenen Kokons (Schlupfwespen) oder als Tonnchen (Raupenfliegen) auSerhalb ihrer 
Wirte (Kiefernspanner und Forleule) frei im Boden iiberwinternden.Parasiten waren wiederum 
nur sehr schwach vertreten. In gleicher Weise wie bei der Forleule haben bei K i efern
s c h  warmer  und K ie f e rnbuschhornb la t twespen  die Populationsdichte ab-, der 
Parasitierungsgrad dagegen stark zugenommen. 
Die Massenvermehrung der Kiefernbuschhornblattwespe im Raum Speyer ist dank hoher 
Parasitierung bei alien Entwicklungsstadien 1978 ohne BekiimpfungsmaSnahmen zusammen
gebrochen. 
Bei,der K le inen  F i ch tenb la t twespe  ist fiir 1978/79 noch keine Aussage moglich, da die 
Auswertung erst anliiuft. Im Vorjahr nahm - mit einer Ausnahme jm Forstamt Bretten- sowohl 
ihre Dichte als auch das Parasitierungsprozent ab. (R. G a u  S ,  Stegen-Wittental) 

Nistkasten-Kontrollen im Rahmen der Vogelansiedlungs-Versuche im Forstbezirk Schwet
zingen. - Aus 835 Nistgeraten flogen 1978 insgesamt 1012 Vogelbruten aus. Das bedeutet 
einen geringfugig geminderten Bruterfolg gegeniiber dem Vorjahr (1978 = 123 %, 1977 = 
126%, 1976 = 111 % und 1975 = 145 %). 
Nachdem die Spe r l ingsbruten in den beiden Vorjahren geringfugig abgeµommen hatten, 
stiegen sie nunmehr so enorm an, daS sie 84 % der Gesamtbruten erreicht haben. Die Anzahl 
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der Mei senbruten wurde dadurch auf 10% und die des F l i e g e nschniippers  sogar auf 
4% herabgedriickt. Yorn Rotschwiinzchen  wurde eine Brut, vom B a u mliiufer  und 
Kle iber  je drei Bruten ermittelt. 
Die Mehrfachbruten gingen in der Gesamtzahl von 344 (1977) auf 257 (1978) zuriick, wobei 
allerdings die der Sperlinge auf fast das Doppelte des Vorjahres anstiegen (1977: 135, 
1978 : 240!) 
Die Zahl toter Alt- und Jungvogel sank trotz ungiinstiger Witterung wiihrend der Filtterungs
zeit auf den bisher niedrigsten Stand von je nur einem Altvogel bei Meise und Fliegen
schnapper und nur vier Schnapperjungvogeln. 
Mit 21 F l e d e r mausen  lag der Nistkastenbesatz wieder unter dem des Vorjahres (31). 
Bemerkenswert ist, dais diesmal nur Zwergfledermause - und zwar alle 21 in einem Schwegler
kasten - vorkamen, wahrend friiher die Langohrige Fledermaus stets das grolste Kontingent 
stellte. Dies kann jedoch nicht als Zeichen fiir eine starkere Abnahme der letztgenannten 
Art gewertet werden, da das Forstamt iiber eine grolse Anzahl weiterer Nistgerate auRerhalb 
unserer Versuchsanlagen verfiigt. 
Die seit Jahren dominierende Stellung des Feldsperlings im Versuchsgebiet ist in erster Linie 
auf Habitatveranderungen im· Zusammenhang mit dem Bau von Autobahnen, Schnell
stralsen, Hochspannungsleitungen und dem Motodrom zuriickzufiihren. Durch die mehr
seitige bffnung und Zerschneidung des Reviers wurden die ,,Arbeitsvogel" Meise und 
Fliegenschniipper durch den Feldsperling verdrangt. Aus diesem Grund sollen die jahrlichen 
Kontrollen nicht weiter fortgefiihrt werden. (R. Gau ls ,  Stegen-Wittental) 

Untersuchungen iiber dep Einflu/5 von starker Unkrautkonkurrenz und WildverbiR auf die 
Entwicklung von Fichtenkulturen. - An drei von vier Versuchsorten werden die Fichten 
hauptsachlich wahrend der Vegetationszeit verbissen. Infolgedessen unterscheiden sich die 
jahrlich im Herbst gegen Wildverbi/5 gestrichenen Fichten kaum von den unbehandelten 
Kontrollen. Auf zwei der Flachen waren aulserdem stellenweise so starke Ausfalle <lurch Fegen 
eingetreten, daR nachgebessert werden mulste. 
Die <lurch Zaun geschiitzten Fichten haben deutlich mehr Nadelmasse, selten einen geschadigten 
Leittrieb und keinerlei Ausfalle. 
Wie weit sich diese Einfliisse auf die Entwicklung der Kultur auswirken, wird die Auswer
tung der im Herbst 1978 ermittelten Daten iiber Sprols- und Trieblange sowie iiber Sprols
basisdurchmesser ergeben. (R. 0 Ibe rg -K a  l l f a s  s ,  Stegen-Wittental) 

Erarbeitung und Priifung von Methoden zur Schadlingskontrolle mittels Phe romon en. -
Die Verwirrungstechnik mit Sexua l locks to f fen  wurde 1978 im Fbz. Rastatt gegen den 
Kie f e rnknosp entriebwick le r ,  im Fbz. Ochsenhausen gegen die N o nne  und im Fbz. 
Alzey gegen den Schwammspinner  erprobt. Die Ergebnisse zeigten, dais bei flachiger 
Anwendung von Lockstoffen und hoher Populationsdichte des Schadlings (Rastatt und Alzey) 
keine ausreichende Befallsminderung erzielt werden kann. 
Beim Einsatz von Lockstoffen zur Dberwachung von Forstschadlingen ergaben sich neue 
Gesichtspunkte zur Optimierung der Methode: Nicht das empfindlichste Verfahren eignet sich 
am besten, sondern dasjenige, das merklichen Schaden verursachende Populationsdichten am 
eindeutigsten ankiindigt. 
1978 wurde in Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut fi.ir Verhaltensphysiologie, 
Seewiesen, der Eidgen. Forschungsanstalt fi.ir Obst-, Wein- und Gartenbau, Wadenswil, und 
der Niedersiichsischen Forst!. Forschungsanstalt, Gottingen, ein wirksamer Sexuallockstoff 
der For l eu l e  gefunden. (H. B o g e n s c hutz ,  Stegen-Wittental) 

Das Problem der Adler farn  bekampfung aufFreiflachen ist mit der Zulassung von Round u p  
und As u I ox praktisch gelost. Behandelte Flachen bleiben mindestens drei Jahre, haufig auch 
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langer frei von Adlerfarn. Kulturen sind nach der ersten Behandlung mit 3 1/ha Roundup im 
Folgejahr ausreichend, nach weiteren 3 1/ha Roundup endgiiltig entlastet. 
Problematisch bleibt zum Teil die Pflege von Laubholzkulturen. Fiir Buche liegen hier bisher 
zweijahrige positive Ergebnisse mit Round  up sowie mit B a s i n ex P + U 46  KV T fiir eine 
Friihjahrsbehandlung vor Austrieb der Buche vor. Entsche1dend ist hierbei, dais die Buche noch 
nicht, Himbeere u.a. jedoch bereits angetrieben haben. Ein Termin, der in der Praxis sicher 
Schwierigkeiten machen wird. 
Mit wenigen Ausnahmen befinden sich die Saat- und Verschulpflanzen in gutem Gesundheits
zustand. Da verschiedentlich Verdacht auf Schaden <lurch freilebende Nematode  n bestand, 
wurden 4 7 Bodenproben untersucht. Ergebnis: 24 % keine Schaden zu eiwarten, 53 % geringe 
Schaden moglich und 23 % starke Schaden zu erwarten. (PSD Hessen) 

Zur Bekampfung unerwiinsch te r  Wasserpflanzen  in Fischteichen wurden Cl arosan  
1 G und Gesa  top 5 0 gegen Wasse rpes t ,  Kammformiges  La ichkra  ut ,  Wasser 
s tern  und Taus  end  b I a tt g e w a c h s e mit gutem Erfolg eingesetzt. Sicherer ist hier die 
Behandlung trockenliegender Teiche kurz vor dem Bespannen. 
Die feuchte Witterung brachte auf dem Nichtkulturland sowie auf Gleisen durchweg sehr gute 
Ergebnisse. Auf Gleisanlagen wurden die Problemunkrauter Polygonum und Equisetum 
besser als in den Vorjahren, wenn auch nicht immer ausreichend, erfaist. (PSD Hessen) 

Ad l e r fa rnbeka mpfung  im Forst. - Die Erfahrungen mit Round  up  und TOP -Farnex 
zur Adlerfarnbekampfung im Wege der Kulturvorbereitung erwiesen sich als durchweg gut 
bis sehr gut. Versuche mit diesen Praparaten im Spatsommer 1977 zeigten, dais mehr als 
99 % aller Wedel pro Flacheneinheit im Mai 1978 nicht wieder erschienen und damit die 
Grundlage fiir eine Kulturbegriindung gegeben war. -Ober die langfristigen Auswirkungen 
auf die Boden-Mikroorganismen konnen jedoch noch keine Aussagen gemacht werden. 

Einsatz von Herbiziden in Laubholz-Kulturen.' - Dbermaisiges Auflaufen von Konkurrenz
bewuchs in Laubholzkulturen war auch 1978 ein noch nicht voll beherrschtes Problem fiir 
den Waldbauern und gab Anlais zu zahlreichen Anfragen. Die notwendige Sorgfalt bei der 
Anwendung von Herbiziden unter Aussparung der Kulturpflanzen wurde nicht immer beachtet, 
wodurch in Einzelfallen geringfiigige Verluste in Kauf genommen werden muisten. 

Beratungs-Engpasse als Folge des Verbotes 2 ,  4 -T - h a  1 t i g e r  Herb  i z i d  e im Staatswald. -
Das vom Minister fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten fiir den Staatswald von NRW 
erlassene Anwendungsverbot fiir 2,4,5-T-haltige Herbizide hatte generell keine Erschwernisse 
in der Kulturpflege zur Folge. Hinsichtlich der Beratungstatigkeit auf diesem Sektor war es 
jedoch oft notwendig, Unsicherheiten zu·beseitigen und vor Versuchen zu warnen, bisher wenig 
erprobte Praparate und Verfahren zur Schlieisung dieser Liicke einzusetzen. Verholzender 
Konkurrenzbewuchs in Nadelholz-Kulturen wurde verstarkt mit K r e n i t e  und Roundup  
bekampft. 
Im Bereich der Laubholz-Lauterung klaffte jedoch eine Liicke, die erst 1979/80 <lurch Ent
wicklung neuer Verfahren mit bekannten Wirkstoffen geschlossen werden kann. 

(F. Emschermann,  Munster) 

Versuche zur integrierten Unkrautbekampfung bei der Pflanzenanzucht. - Bei vorausge
gangenen Versuchen war der Waldstaudenroggen in Aufwandmengen von 1-2 g/lfm Reihe 
gesat worden und hatte sich nach starker Bestockung abtraglich auf die verschulten Fichten 
ausgewirkt. Deshalb wurden bei neuen Versuchen Saatmengen von 0,8-0,2 g/lfm Reihe 
erprobt. Der groisere Abstand zwischen den Saatkornern - er betrug 2 bis 8 cm - starkte jedoch 
die Vitalitat der einzelnen Roggenstauden ungleich mehr als er die Fichten entlastete. Die un-
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krautverdrangende Wirkung war bei maBiger Verunkrautung noch ausreichend, bei starkem 
Besatz mit Waldkresse jedoch ungeniigend. 
Zusammenfassend ist festzustellen: Unter den Versuchsbedingungen war Einsaat der erprobten 
Hilfspflanzen zwischen Fichten-Verschulreihen im allgemeinen kein brauchbarer Ersatz fiir her
kommliche MaBnahmen zur Unkrautbekampfung. Es ist daher ratsam, die Wurzelunkrauter 
mehr als bisher auf der Brachflache zu bekampfen. Hier sind sie durch eine oder zwei Be
handlungen mit Radikalmitteln so nachhaltig zu erfassen, daB in den folgenden Jahren mecha
nische und chemische BekampfungsmaBnahmen merklich eingeschrankt werden konnen. 

(R. Ol ber-Kall fas s ,  Stegen-Wittental) 

10.12. Vorratsschutz, Materialschutz und Lastlinge 

Aus einigen Landkreisen wird berichtet, daB Kr ah�n in zunehmendem MaBe die Folien
abdeckung von Flachsilos durchhacken, um an die darunter liegende Maissilage zu gelangen. 
Wenn der Schaden nicht sofort bemerkt wird, konnen <lurch Sauerstoff- und Wasserzutritt 
Fehlgarungen und damit beachtliche Futterverluste auftreten. Als einzige AbwehrmaRnahme 
erwies sich bisher eine zusatzliche Maschendrahtabdeckung als wirkungsvoll. 

(G. Kru m  rey ,  AfLuB Rosenheim) 

Zur Behandlung von leeren Getreidespeichern und anderen Vorratsraumen, die starken 
Schadlingsbefall aufwiesen (Kornka fe r ,  P l a t tka f e r , Re i smehl k a f e r), hat sich neben 
den bislang noch am haufigsten angewendeten L indan-Mitteln das Phoxim-Praparat 
Bay th ion 50 E C  hervorragend bewahrt und durchgesetzt. Es wird von der Praxis nicht 
zuletzt auch wegen der geringen Geruchsbelastigung bevorzugt. 
Bei der Entwesung von verseuchtem Sackmaterial sind mit dem Pirimiphos-methyl-Praparat 
Ac t e l l i c  50 beste Erfahrungen gemacht worden. Es hat den Vorzug, daB andere im Raum 
lagernde Vorrate nicht entfernt werden miissen, da ein Abdecken ausreicht. I)ie Sacke brauchen 
auBerdem beim Stapeln nur einseitig behandelt zu werden. 
Bei Mess ingka fe rplagen wurden neben den Praparaten B l a t t a nex-Olspr i t zmi t t e l  
(Propoxur + DDVP) und Zid i l  DN Konzentrat (Chlorpyrifos + DDVP) besonders mit den 
Diazinon-Mitteln De t i a  D i a zinon-Konzen t ra t  und D e t m o l -Konzen t ra t  DZ gute 
Bekampfungserfolge erzielt. Hier lagen extrem schwierige Bedingungen vor. Deshalb waren 
zum Teil 1-2 Wiederholungsbehandlungen erforderlich. B l a t t a n e x -Praparate haben in 
diesen Fallen versagt. 
Es hat sich wieder bestatigt, daB die schwierige Tilgung von P h a r a o  a m  e i s  en befall <lurch die 
Moglichkeit der Anwendung des Kodermittels R ina l  (Wirkstoff C h l ordeco ne) weitgehend 
erleichtert wird und vor allem auch zuverlassig 1st. Das Verfahren mit diesem Dauerkoder hat 
vor allem dort besondere Bedeutung, wo eid ganzer Hauserblock befallen ist. Dieser Koder 
wirkt in verhaltnismaBig kurzer Zeit sehr sicher, weil er selbst dort von den Tieren bevorzugt 
wird, wo auch andere sonst gem aufgenommene Nahrungsstoffe vorhanden sind. 
Das Pyrethroid-Mittel Bar r i cade  (Permethrin) ist mit ausgezeichnetem Erfolg, wie im Vor
jahr, zur Fhegenbekarripfung in Rinder-, Schweine- und Hiihnerstallen eingesetzt worden. 
Durch seine insektizide Langzeitwirkung und <lurch die Moglichkeit, das Vieh wahrend der 
Behandlung im Stall belassen zu konnen, hat es in der Praxis groBen Anklang gefunden. 
Im allgemeinen ist das Auftreten von R a t t e  n unverandert. Besonders einzelliegende land
wirtschaftliche Betriebe werden vom starken Rattenbefall belastet, da alljahrlich vor Winter 
Zuwanderungen aus Graben, Brachflachen und urigeordneten Miillplatzen erfolgen. Fiir 
Rattenmittelpriifungsversuche standen im Berichtsjahr daher geeignete Versuchsobjekte zur 
Verfiigung. Die Bekampfungs- bzw. Annahmeversuche wurden giinstigerweise in den Winter
monaten, und zwar ausschlieBlich im siidlichen Dienstgebiet durchgefiihrt und erbrachten gute 
Ergebnisse. 
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Festgestellt wurden Mauerb ienen  in einem Privathaushalt, W e s p e n auftreten auf Dach
boden und hinter Rolladenkasten. Am Ufer des Rheins wurden Trichopteren (Kocher 
f l  i e g e n) so lastig, dais die Bewohner der angrenzenden Hauser nicht mehr die Balkone und 
Terrassen betreten konnten. Da die Larven im Wasser leben, konnten keine Bekampfungs
malsnahmen eingesetzt werden. Gegen die Kocherfliegen am Haus wurden Mittel in Druck
zerstauberdosen genommen. 
Anfang August kamen Meldungen aus den Stadten Duisburg und Neuss iiber starkes Auf
treten von M ii c k  en. Lindenbaume waren besonders umschwarmt. Die Insekten salsen dariiber 
hinaus an den Wanden der Hauser und wurden lastig auf Terrassen und Balkonen. Es handelte 
sich um ein Massenauftreten von Bibioniden, und zwar um Philia febrilis (Geme ine  
Strah lenmii ck e), die sich in angrenzenden Garten und Rasenflachen, vermutlich infolge der 
fiir sie giinstigen Witterungsbedingungen, massenhaft vermehren konnte. Bekampfungsmals
nahmen konnten aus wirtschaftlichen und hygienischen Griinden nicht empfohlen werden. 

(L. K i ewn ick ,  Bonn) 

Korn  k a f e r  bekiimpfung in lagerndem Getreide. - Die V orratsschadlinge, insbesondere der 
Kornkafer, haben in den letzten Jahren an Befallsstarke zugenommen. Bisher war eine Be
kampfung des Kornkafers auf belegten Getreidespeichern in bauerlichen Betrieben kaum 
moglich; nach Raumung und vor Einlagerung des Getreides besteht aber die Moglichkeit, 
den Kornkafer wirksam zu bekampfen. 
Erster Grundsatz ist, den Getreidespeicher vor der Behandlung griindlich zu reinigen. Zurn 
Einsatz kommen dann Spritz- oder Spriihmittel wie z. B. B a y t h i o n ,  D i ch lorvos ,  
Maia th ion ,  L ind  a n  und dergleichen. 
Seit 1978 war erstmalig ein mindertoxisches Mittel auf dem Markt, das diesen gefahrlichen 
Vorratsschadling im Getreide auf belegten Speichern wirksam bekampft und von den Land
wirten selbst angewendet werden kann. Dieses Produkt ist das Ac t e l l i c  5 0. Es wird mit 8 ml 
in 5 I Wasser auf 1000 kg Getreide gespritzt. Vorteilhaft ist, diese Mischung in den Fordergut
strom beim Umlagern des Getreides zu spritzen. Beachtung verdient, dais das Getreide bei der 
Behandlung trocken ist, denn der Feuchtigkeitsgehalt steigt nach der Behandlung um ea. 0,5 % 
an. Actellic 50 zeichnet sich durch eine intensive Kontakt- und ausgepragte Dampfwirkung aus. 
In behandeltem Getreide bleibt die Wirksamkeit iiber Monate erhalten und ergibt somit einen 
lange anhaltenden Schutz. Ein langsamerer Abbau findet auf alkalischen Oberflachen statt 
(ea. 4-6 Wochen), auf behandelten Holz- und Metallflachen bleibt der Wirkstoff ea. 10-12 
Wochen aktiv. 
In einem Versuch wurde Actellic 50 in Wintergerste gepriift. Es zeigte sich, dais nicht nur der 
Kornkafer, sondern auch andere Vorratsschadlinge, wie Re i sm eh lka f e r  und Rotbra  uner  
Le i s t en  k op  f p I a t t  k a f e r ,  vernichtet wurden. Der Wirkungsgrad lag nach 8 Wochen bei 
100%. 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dais Actellic 50 einen Fortschritt in der Bekampfung 
von Schadlingen in Vorratsgiitern gebracht hat. Gerade die bauerlichen Betriebe konnen von 
Actellic 50 profitieren, denn hier werden die Vorratsschadlinge meistens zu spat bemerkt; 
namlich erst dann, wenn der ,,Kornkafe r" sich im Getreide befindet. (PA Hannover) 

Tatigkeiten des chemischen Laboratoriums im Vorratsschutz. - Im Auftrag des Senators fiir 
Wirtschaft (Bevorratungsabteilung) wurde bei einzulagernden Nahrungsmitteln der Feuchtig
keitsgehalt bestimmt. Die Anzahl der untersuchten Proben betrug 228. (Berlin) 

Vorratsschutz in Berlin. - Die Berliner Lebensmittelvorratslager wurden 1978 im Abstand 
von 2-12 Wochen je nach Gefahrdung der Warenart iiberpriift. Vorratsschadlinge, die 
Bekampfungsmalsnahmen erforderlich machten, konnten wie folgt festgestellt werden: 
Spe i che rmot t e  (Ephestia spec.) bei Rohkakao, Trockenobst und Trockenzwiebeln. Wegen 
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dieses Schadlings muRten in 13 Fallen allein bei Rohkakao insgesamt ea. 34 OOO m3 mittels einer 
Stapel- oder Raumdurchgasung behandelt werden. Bro tka fe r  (Stegobium paniceum) bei 
Trockenkartoffeln, Rohkakao, Kartoffelknodelmehl, Trockenzwiebeln, Rohkaffee und 
Trockengemiise. Der Brotkafer war in 10 Lagerstellen vertreten. Zweimal trat die B acko bs t
m i l  be  (Carpoglyphus lactis) an Trockenobst auf. Jeweils einmal wurden festgestellt: 
M e s  s ingkafer  (Niptus hololeucus) bei Trockenkartoffeln, Kup f e r  r o t e  D o  r r o  b s tmo t t e  
(Plodia interpunctella) bei Trockenobst, Aus t rali scher  D i e b kafer  (Ptinus tectus) bei 
Kartoffelkni:idelmehl und Trockengemiise. 
Bedingt <lurch hohe Luftfeuchtigkeit waren im Berichtsjahr wieder Backobs tmi lben  an 
Trockenobst zu finden. Dies zeigte sich besonders in Lagergebauden, in denen die Trocken
friichte (Trockenaprikosen, Trockenp flaumen, Sultaninen) in Kellerraumen gelagert werden. 
Die Luftfeuchtigkeit lag dort meist zwischen 70 und 90 %. Hier wurde ein nachhaltiger Erfolg 
nur dann erzielt, wenn zusatzlich zur BekampfungsmaSnahme in Form einer Begasung auch 
vorbeugend eine Senkung der Luftfeuchtigkeit auf Weniger als 65 % <lurch das Aufstellen von 
Luftentfeuchtern erreicht werden konnte. 
Im Berichtsjahr wurden innerhalb der Senatsbevorratung bei 35 Begasungen ea. 181 OOO m3 

unter Gas gesetzt. 
Die notwendigen Behandlungen erfolgten zu 91 % mit Methy lb r omid  (Haltox), zu 6% 
mit Bia usa  u r e  (Zyklon) und zu 3 % mit Ph osphorwas s e r s t o f f  (Phostoxin). 
Auf dem Gebiet der Getreidelagerhaltung waren 23 Pho sp h orwasse r s to f fbegasungen 
erforderlich. In 13 Fallen muSten K o r n kiifer  (Sitophilus granarius), in zwei Fallen Re i s 
kafer  (Sitophilus oryzae), in drei Fallen Ge t r e idep la t tka f e r  (Oryzaephilus surinamensis) 
und in fiinf Fallen Motten bekampft werden. 
Die Gesamtzahl aller 1978 in Berlin vorgenommenen Begasungen betrug 75, wobei 54,7% 
auf Methy lbromid ,  41,3 % auf Phosphorwasse r s to f f  und 4% auf B l ausaure  ent
fielen. 
Die Zustimmung fiir BekampfungsmaSnahmen nach der Verordnung iiber Anwendungsver
bote und -beschrankungen fiir Pflanzenschutzmittel vom 31. Mai 1974 (BGBL I S. 1204/ 
GVBL Berlin S. 1524), zuletzt geandert <lurch Verordnung zur Anderung der Verordnung iiber 
Anwendungsverbote und -beschrankungen fiir Pflanzenschutzmittel vom 7. April 1977 
(BGBl. IS. 564/GVBl. Berlin S. 843), wird vom Pflanzenschutzamt Berlin erteilt. Die Firmen 
bzw. Lagerhauser verwenden dabei einen von uns erstellten Vordruck, der ausgefiillt mit allen 
wichtigen Angaben (u.a. Zeit und Ort der Begasung, Warenart, Schadling, Begasungsleiter, 
Begasungsmittel) an das Pflanzenschutzamt Berlin zuriickzusenden ist. Nach Priifung des 
Vordruckes und eventueller Vorabbesichtigung oder fernmiindlicher Riicksprache erteilen wir 
dann schriftlich die Genehmigung fiir jede einzelne Begasung. Im Berichtsjahr wurden 55 % 
der Behandlungen in Anwesenheit des zustandigen Sachbearbeiters durchgefiihrt. 

(H. Grabner ,  Berlin) 

10.13. Pflanzenschutzmittel und Pflanzenschutzmittelruckstande 

Mikrobieller Abbau von Metaboliten chemischer Pflanzenschutzmittel: Hydrolyse und 
Sulfoxidbildung sind die gebrauchlichsten Abbaureaktionen von Phosphorsaureester
insektiziden und -nematiziden im Boden. Als Hauptabbauprodukte von thioaryl-substituier
ten lnsektiziden wie Fenthion oder Fensul fothion entstehen dabei die entsprechenden Methyl
thiophenole bzw. deren Sulfoxide oder Sulfone. Diese phenolischen Verbindungen unterliegen 
einer starken Adsorption im Boden. Es hat sich gezeigt, daS eine Anzahl von Mikroorganismen 
aus dem ,,Rhodochrous complex" der Nocardien unter kometabolischen Bedingungen 
4-Methylthio-, 4-Methylsulfinyl- und 3-Methyl-4-methyl-thiophenol iiber den ,,meta"- oder
,,ortho"-Ringspaltungsweg abbauen kann.

164 



Nocardia spec. D SM 4325 1 metabolisiert die monosubstituierten Phenole in Gegenwart einer 
zweiten C-Quelle iiber den Dehydrogenase-Zweig des meta-Ringspaltungsweg�� Das zwei
fach substituierte Phenol wird, abhangig von der C-Quelle, entweder iiber den ortho-oderden 
meta-Weg abgebaut. Erfolgt der Abbau iiber den ortho-Weg, so reichern sich die-substituierten 
2,5-Dihydro-5-oxofuranyl-2-essigsauren an. Nach einer meta-Spaltung trite keine Anreiche
rung von Zwischenprodukten ein. Unterschiedliche C-Quellen, wie Acetat oder Saccharose, 
bewirken hier die Induktion verschiedener Abbauenzyme. 

(P.R. Wa l lno fe r ,  G. Enge lhard t ,  W. Z i e g l e r ,  LBP Mii'nchen) 

Da iiber den EinfluB der Probenahme und der Probenzusammensetzung auf das Riickstands
ergebnis bei Kresse (Kresseproben konnen Samen und Samenhiillen, haufig behaftet mit ge
ringer Menge Ertle, enthalten) bisher noch niche berichtet worden war, hat die Landesanstalt 
for Pflanzenschutz zur Kli:irung der Riickstandssituation bei Kresse Untersuchungen mit 
cap ta fo l-, capta n-, tnl·tir am-, TMT D- und z inebhaltigen Handelspraparaten 
durchgefiihrt. Dabei zeigte sich, daB nach Trockenbeizung des Saatgutes mit den zuvor ge
nannten Handelspraparaten Samen und Samenhiillen, die aus Kresseproben entfemt worden 
waren, in alien Versuchen deutlich hohere Riickstande aufwiesen als die Kresse selbst. Der 
Unterschied der Riickstandswerte kann das iiber 1 Millionfache betragen. Beispielsweise 
konnte in unseren Versuchen der Metiram-Gehalt der Samen und Samenhiillen zum Ernte
zeitpunkt der Kresse iiber 1650 ppm, berechnet als Schwefelkohlenstoff, betragen, wahrend 
gleichzeitig der Metiram-Gehalt der gereinigten Kresse unter 0,1 ppm, berechnet als Schwefel
kohlenstoff, lag. 
Die Tatsache, daR bereits eine mit 1 % Samen und Samenhiillen verunreinigte Kresse, je nach 
Riickstandsgehalt dieser Anteile, einen um das iiber 1000-, ja sogar lOOOOfach groBeren 
Riickstandswert gegeniiber einer ohne Samen und Samenhiillen geemteten oder von diesen 
Anteilen befreiten Kresse haben kann, ist als Ursache dafiir anzusehen, daB nach Trockenbei
zung des Saatgutes mit den oben genannten Handelspraparaten a) die Riickstandswerte von 
ungereinigter Kresse.weir mehr als 10 ppm betragen konnen, b) die Riickstandswerte von unge
reinigter Kresse von Versuchsreihe zu Versuchsreihe iiber einen groBen Bereich schwanken 
konnen, c) die Riickstandswerte innerhalb einer Versuchsreihe um weit mehr als 100% 
differieren konnen und d) Unterschiede in den Analysenergebnissen nicht nur <lurch unter
schiedliche Wachstumsbedingungen und die gewahlte Emtetechnik bedingt sein konnen, son
dem auch <lurch unterschiedliche Herstellung von Analysenproben im Laboratorium. 
Da dies bisher nicht bekannt war, konnen die unterschiedlichen Aussagen der Laboratorien 
iiber die Riickstandssituation bei Kresse jetzt verstandlich werden, und man wird viele der 
mitgeteilten Riickstandswerte unter anderen Gesichtspunkten werten miissen. 

(LfP, Baden-Wiirttemberg) 

Untersuchungen von Obstproben auf Pflanzenbehandlungsmittelriickstande. - Im Rahmen 
der Kontrolle von Obstbaubetrieben wurden 44 Stichproben verschiedener Obstarten (.Apfel, 
Himbeeren, Kirschen, Johannisbeeren, Erdbeeren) von frischem, unsortiertem Emtegut ent
nommen und untersucht. Die Untersuchung erfolgte auf Riickstande der bei den letzten 
Spritzungen eingesetzten Wirkstoffe. Im einzelnen waren es die Fungizide B e nomyl ,  
D ich lo f luan id,  Captan,  Prop ineb  und die Insektizide Demeton,  D iaz inon ,  
D i m e thoat ,  Para th ion  und P hosa lon. In  keinem Falle konnte eine Uberschreitung 
der in der Hochstmengen-VO festgelegten Werte ermittelt werden. (Munster) 

Riickstande von Pflanzenbehandlungsmitteln. - Die bereits im vorjahrigen Bericht geschilderten 
Versuche wurden fortgefi.ihrt. Dabei sollte vorrangig ermittelt werden, wie eine Bekampfung der 
Voge  Im i e r e  erfolgen kann, ohne daB hygienisch-toxikologische Bedenken auftreten. 
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Die Versuche zeigten, daR Wirkstoffkombinationen von Mecoprop + Dinoseb -ace ta t  
sowie Mecoprop + D i n o terb  dieser Forderung gerecht werden, wenn die Behandlung im 
Laufe des Monats Oktober nach Weideabtrieb erfolgt. Die biologische Wirkung gegen Vogel
miere ist besser als bei Friihjahrsbehandlungen, und zur Zeit des Weideauftriebs im Friihjahr 
sind die Wirkstoffe nicht mehr nachweisbar oder nur noch in Spuren vorhanden. 
Dagegen zeigten sich Friihjahrsbehandlungen mit diesen Wirkstoffen in hygienisch-toxiko
logischer Hinsicht als nicht vertretbar; es war also richtig, die Praxis vor diesen Behand
lungen zu warnen. Die Ergebnisse werden an anderer Stelle veroffentlicht. 

10.14. Pflanzenschutzgerate und Anwendungstechnik 

Dreijahrige Untersuchungen in Mais fiihrten zu der Erkenntnis, dais eine sachgerechte Nach
auflauf-Bandspritzung mit z. B. 6 1/ha 01 e o- Ge  s a p  r im 2 0 0 in Kombination mit einer 
zweimaligen mechanischen Unkrautbekampfung mit Roll-Culi, Roll-Hacke oder Reihen
frase eine Moglichkeit bietet, den Herbizidaufwand bis zu 2/3 zu senken, ohne in der Un
krautwirkung oder im Ertrag gegeniiber einer praxisiiblichen chemischen Bekampfung mit 
normalem Praparataufwand EinbuRen hinnehmen zu miissen. Die rein mechanischen MaR
nahmen befriedigten ebenso wenig wie die um 1/3 in der Menge reduzierten Flachenspritzun
gen mit oder ohne mechanische Unkrautbekampfung. Gesicherte Unterschiede zwischen Roll
Culi, Roll-Hacke und Reihenfrase traten dabei nicht auf. (F. Zaufa l l ,  LBP Miinchen) 

Durch die Entwicklung und Erprobung einer neuen, leichten Ri.ickenspritze konnte eine 
weitere Moglichkeit einer einfachen, nicht zu aufwendigen Einzelpflanzenbehandlung des 
Ampfer s  (Rumex obtusifolius) mit Spritzmitteln angeboten werden. 

(A. H e  i Is, AfLuB Augsburg) 

Im Versuchsjahr 1978 konnten die im Jahre 1977 begonnenen Blattflachenmessungen an 
Hopfenpflanzen abgeschlossen werden. 
Die Messungen wurden an jeweils 12 Pflanzen der Sorten Hallertauer Mittelfriiher (HM) sowie 
Tettnanger Friihhopfen (TF) zum Zeitpunkt der folgenden Entwicklungsstadien durchgefiihrt: 
a) nach dem Anleiten der Hopfentriebe, b) bei 1/3 Geriisthohe der Hopfentriebe, c) bei Er
reichen der Geriisthohe <lurch die Hopfentriebe, d) bei deren voller Ausdoldung (Erntereife).
Die Ergebnisse des Jahres 1978 entsprachen mit Ausnahme der MeRwerte, die zum Zeit
punkt d) gewonnen wurden, denen des Jahres 1977. Dabei ist zu beriicksichtigen, daR 1977
die Messung zu dem Zeitpunkt d) an nur jeweils einer Pflanze je Sorte durchgefiihrt werden
konnte, wahrend es 1978 jeweils 12 Pflanzen je Sorte waren. Im Laufe der Vegetationsperiode
wurden 1978 45 OOO Hopfenblatter und 100000 Hopfendolden gemessen.

TF 

HM 
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Ergebnisse fiir 1977 und 1978 (Werte in Klammern) 

1. Durchschnittliche Oberflache in m2 

Nach dem Anleiten Bis 1/3 Geri.isthohe Bei Erreichen der 
Geri.isthiihe 

1977 1978 1977 1978 1977 1978 

0,057 (0,230) 0,45 (1,26) 9,80 (7,69) 

0,031 (0,170) 0,38 (0,80) 5,65 (6,03) 

Erntereife 

1977 1978 

25,58 (32,84) 

13,28 (19,29) 



Die tagliche Zuwachsrate betrug 1978 beim TF 0,27 m2, beim HM 0,15 m2
• 

1978 wurden die MeSwerte der einzelnen Hohenstufen (jeweils 1 m) aufgezeichnet und aus
gewertet. Zurn Zeitpunkt d) verteilt sich die Oberflache in den Hohenabschnitten folgender
maSen: 

TF 

HM 

1 

0,9 

3,0 

Anteil der Oberflache (%) in Hohenabschnitten/Hohenabschnitt (m) 

2 

5,5 

7,7 

3 

10,3 

13,4 

4 

13,2 

13,4 

5 

16,0 

18,3 

6 

17,0 

15,5 

7 

20,0 

16,4 

Dberwurf 

17,1 

12,3 

Bei einem Pflanzenbestand von 4464 Hopfenpflanzen je Hektar betragt der Oberflachenindex 
zum Zeitpunkt d): 

Sorte 
Gesamt- Haupt- Seiten-

Blatter Dolden 
pflanze triebe triebe 

TF 1: 14,66 1: 0,28 1: 0,41 1 : 9,81 1: 4,14 

HM 1: 8,61 1: 0,25 1: 0,41 1: 5,11 1: 2,83 

Geblasewindmessungen. - -Seit 1976 wurden in Hopfenanlagen des Tettnanger Hopfenbau
gebietes bei der Sorte Hallertauer Mittelfriiher Messungen des Geblaseluftstromes durchge
fiihrt. Die Messungen erfolgten zu den gleichen Zeitpunkten wie die Blattflachenmessungen 
(siehe Bericht Oberflachenmessung). 
Gemessen wurde das Verhalten des von einem Spriihgerat (Axialgeblase) erzeugten Ge
blaseluftstromes in 4 MeShohen: 1,8-3,6-5,5 und 7,2 m sowie in 6 Hopfenreihen mit einem 
Reihenabstand von 1,5 m eines Faches. Die Luftforderleistung des Spriihgerates betrug bei 
einer Drehzahl von 1000 min- 1 = 50000 m3/h, 1500 min- 1 = 68 OOO m3/h und bei2000 min- 1 

= 86000 m3/h. 
Gleichzeitig wurde untersucht, ob sich eine Erhohung der Fahrgeschwindigkeit von 1 km/h 
auf 2 km/h und 3 km/h auswirkt. AuSerdem wurden linke und rechte Geblasehalften einzeln 
iiberpriift. 
Ergebnisse: Die rechte Geblasehalfte weist bei alien Messungen eine um ea. 30 % niedrigere 
Luftleistung als die linke Geblasehalfte auf. Bei Erhohung der Fahrgeschwindigkeit von 
1 km/h auf 2 km/h sowie von 2 km/h auf 3 km/h verringerte sich die in den einzelnen Reihen 
und Hoben gemessene Windgeschwindigkeit zum Zeitpunkt der vollen Ausdoldung in den 
untersuchten Hohen 1,80 m und 3,60 m jeweils um= 15 %, in den MeShohen 5,40 m und 
7,20 m sogar um= 30 % . Die Unterschiede sind signifikant P = 5 % . 
Es konnte zwischen der Abnahme der Windgeschwindigkeit und der Entfernung der MeSstelle 
vom Gerat eine starke Korrelation festgestellt werden. 
Interessant ist auch, daS es moglich war, die Filterwirkung der Belaubung der Hopfenpflanzen 
au£ Grund der Ergebnisse der Blattflachenmessungen als einen konstanten Faktor zu be
rechnen. 
Ein Versuch, die Ergebnisse der Belagsmessungen mit den Ergebnissen der Windmessung zu 
verrechnen, ergab, daS eine Korrelation zwischen Belagsintensitat und Verhalten des Geblase
windes im Hopfenbestand nur ganz schwach besteht. Uber 80 % der Streuung der Einzelwerte 
laSt sich nicht durch eine Korrelation zwischen den beiden Parametern erklaren. Hier werden 
noch nicht erfaSte Einfliisse wie kinetische Energie der Spriihtropfen usw. deutlich. 
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Mit der vorhandenen Windmegeinrichtung war es moglich, den Zeitraum von erster regi
strierter Luftbewegung bis zum Erreichen des Maximalwertes zu erfassen. In der Versuchs
variante mit 1 km/h Fahrgeschwindigkeit betrug die Zeitspanne im Durchschnitt 4,5 sec. Bei 
den Varianteri 2 km/h und 3 km/h waren es jeweils nur 2,5 sec. Die Windmessungen werden 
1979 an der Sorte Tettnanger Friihhopfen fortgefiihrt. (LfP, Baden-Wiirttemberg) 

10.15. Biologische Schadlingsbekampfung 

Zur Situation der San-Jose-Sch i ld laus  (SJS )  und deren Parasiten. - Eine iiberdurch
schnittlich starke Zunahme der San-Jose-Schildlausparasitierung durch den in friiheren Jahren 
eingefiihrten Parasiten Prospaltella perniciosi (P. p.) in den meisten SJS-Befallsgebieten Baden
Wiirttembergs im Jahr 1977/78 scheint nun den Kulminationspunkt der seit 2 Jahren be
obachteten erneuten Schildlausgradation zu markieren. Das fiir ein gute Parasitierungslei
stung wichtige Verhaltnis Parasit zu Schadling, in unserem Falle P. p.: SJS, betragt z. Z. im 
Durchschnitt 1 : 1,6, ein bisher nicht gekannter guter Wert. Auch das Geschlechterver
haltnis bei P.p. hat sich deutlich zugunsten der Weibchen verschoben, was auf ein vermehrtes 
Schildlausangebot und eine gute Parasitierungsleistung hinweist. 
Nur noch in einem kleinen Randgebiet der siidbadischen Grenzzone, wo bisher ein schwacher 
SJS-Befall und eine geringe Parasitierungsquote beobachtet wurde, wird an Kirsche eine SJS
Zunahme gemeldet. Hier soll 1979 P. p. ausgebracht werden. (LfP, Baden-Wiirttemberg) 

Versuche mit Sexualpheromonen. - Warndienst. - Die Untersuchungen zur Feststellung der 
optimalen Bekampfungstermine der schadlichen Lepidopteren Apfe l  w ickler (Laspeyresia 
pomonella), Apfe l s cha l enwick l e r  (Adexophyes reticulana [orana]) und Maisz iins l e r  
(Ostrinia nubilalis) mit Hilfe von Sexualpheromonen und zugehorigen Leimfallen wurden 
weitergefiihrt und dabei neue Fallentypen und Pheromone gepriift. 
Durch die anhaltend feuchte und kiihle Witterung im Friihjahr und Friihsommer bedingt, zogen 
sich die Falterfliige aller beobachteten Arten verhaltnismagig lange hin. Flugschwerpunkt 
waren beim Apfe lwick le r  in der 2. Juli-Halfte bis Anfang August erkennbar, denen sich 
eine langere schwachere Flugperiode bis Mitte September anschloK Zu Schaden kam es kaum. 
Beim A p fe l scha lenwick le r  wurde Mitte Juni ein kurzer, starker Flug der 1. Generation 
registriert, dem vom 17. August bis Ende des Monats noch einmal eine kraftige 2. Gene
ration folgte. Schaden wurden nur stellen- oder gebietsweise gemeldet. 

(LfP, Baden-Wiirttemberg) 

In Zusammenarbeit mit dem Institut fiir Obstbau der BBA in Dossenheim liefen Versuche 
zur Feststellung des Verbreitungsgebietes von Grapholitha molesta und Anarsia lineatella 
(Pf,i r s ichmot te). Die dabei verwendeten Pheromonfallen fingen zwischen dem 3. Juli und 
2. Oktober 1978 keine G. molesta, dafiir aber 311 G. funebrana (Pflaumenwickler), 79
Cnephasia und 28 andere Mikro-Lepidopteren. In den Lineatella-Fallen wurden 307 mann
liche Pfirsichmotten und zusatzlich 59 Pflaumenwickler gefangen. G. molesta ist demnach
in unserem Gebiet nicht, die Pfirsichmotte dagegen weit verbreitet, allerdings ohne bemerkens
Werten Schaden zu machen. (LfP, Baden-Wiirttemberg)

Versuche mit Sexualpheromonen. - Warndienst. - Der Mai sz iin s l e r  ist in der Rheinebene 
Baden-Wiirttembergs in 2 ,,Rassen" vertreten, die sich darin unterscheiden, dag sie auf dar
gebotene Isomerengemische des Maisziinslerpheromons 11- T e t radeceny I a ce  tat  ver
schieden reagieren. 65 bis 75 % der in Pheromonfallen gefangenen Faltermannchen der 
Hauptfli.ige 12. bis 18.7., 22.7. bis 5.8. und um den 15.8. sprachen auf ein Isomerengemisch 
cis zu trans wie 3: 97 an (sog. New York strain), der Rest von 25 bis 35 % auf das reziproke 
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Gemisch cis zu trans wie 97: 3 (sog. Iowa strain). -Ober Unterschiede im sonstigen Verhalten 
ist nichts bekannt. In den Lichtfallen, die for den Warndienst immer noch unentbehrlich sind, 
waren 70 bis 82 % der gefangenen Ziinsler Weibchen. (LfP, KA, Baden-Wiirttemberg) 

Biologische Bekampfung im Gewachshaus. - In Zusammenarbeit mit dem Institut fiir biolo
gische Schadlingsbekampfung der BBA in Darmstadt wurden weitere Versuche zur biologischen 
Bekampfung von Sp innmi lben  und WeiRer  F l i ege  an Gurken unter Glas angelegt. Im 
Vordergrund stand die Priifung des Einflusses der in der Praxis gebrauchlichen Fungizide 
(Be n omyl-GieRverfahren, Afugan  spritzen) auf die Wirksamkeit der natiirlichen Feinde 
Phytoseiulus und Encarsia. Die Versuche fanden in einem Betrieb in Murr/Murr statt. Zwei 
genau gleiche Hauser mit je 160 Gurkenpflanzen der Sorte Sandra (Pflanztermin 12.5.78) 
wurden am 23.5.1978, also 11 Tage nach dem Auspflanzen, mit R ote r  S p i n n e  (Tetranychus 
urticae) infiziert und am 2.6. und 16.6. mit Raubmilben Phytoseiulus riegeli besetzt. Encarsia 
formosa gegen WeiRe Fliege kam am 2.6., 16.6. und 30.6. zum Einsatz. 
In einem Haus wurden die Gurkenpflanzen am 19.6. mit Benomyl (je 11/Pfl. 0,5 g) angegossen, 
im anderen am selben Tag mit Afugan (0,04%) gespritzt. Beide Hauser muRten gegen B la t t 
l a  u s  befall am 26.6. mit P i r imor  gerauchert werden. Nach anfanglich starkem Anstieg des 
Spinnmilben-Befalls, der teilweise zu vergilbten Blattern fiihrte, erfolgte Anfang Juli der Um
schwung. Die Raubmilben hatten den Befall unter Kontrolle gebracht. Bereits bis Mitte Juli 
war dann <lurch Neuzuwachs der starke Rote-Spinne-Schaden nahezu iiberwunden. Bis 
zum Ende des Versuchs am 22.8. trat kein Neubefall <lurch Spinnmilben mehr auf. Nur 
WeiRe Fliege wurde noch vereinzelt gefunden, deren Puparien waren aber zumeist parasitiert. 
In den angrenzenden, nicht behandelten Hausern kam es zu einer starken WeiRe-Fliege
Entwicklung. 
In einem groReren Glashaus (800 Pflanzen), in dem keine kiinstliche Infizierung vorgenommen 
warden war, traten AnfangJuni die ersten WeiRen Fliegen an wenigen Pflanzen in einer Ecke des 
Hauses in Erscheinung. Durch Encarsia-Einsatz wurde der Herd und dariiber hinaus die ganze 
Vegetationszeit iiber der WeiRe-Fliege-Befall in diesem Gewachshaus unter Kontrolle ge
halten. 
Der Verlauf der Spinnmilbengradation in diesem Haus verlief anders: die ab 11.7. erkannten 
einzelnen Befalls-Hertle breiteten sich trotz intensiven Phytoseiulus-Einsatzes derart aus, daR 
es zu deutlichen Schaden kam. Mitte August muRte deshalb eine chemische Spinnmilben
behandlung vorgenommen werden. 
Versuchsbeurteilung: Die beiden verwendeten Mehltaumittel Benomyl und Afugan  hatten 
keinen EinfluR auf die Gurkenfauna, weder auf Rote Spinne und WeiRe Fliege noch auf die 
eingesetzten Niitzlinge Phytoseiulus und Encarsia. Im groRen Haus hatte der Raubmilbenein
satz friiher erfolgen miissen, da bei den meist niederen Temperaturen des Jahres 1978 die Ent
wicklung der Raubmilben verzogert wurde. In den Gewiichshiiusern wurden Durchschnitts
temperaturen von 25° C und dariiber imJuni undJuli nur an je 8 Tagen, im August sogar nur an 
3 Tagen gemessen (Summe 19 Tage > 25 °). Unter 20° C dagegen lagen die Temperaturen im 
Juni an 5 Tagen, imJulian 6 Tagen und im August an 8 Tagen (Summe ebenfalls 19 Tage < 20°). 

(LfP, Baden-Wiirttemberg) 

Die Versuche zur biologischen Bekampfung des M a i s  z ii n s 1 e r  s mit Trichogramma evanescens 
hatten 2 Schwerpunkte: in Saatmaiskulturen des Markgraflerlandes und in Speisemaisflachen 
im nordlichen Baden. 60 ha Saatmaisflachen in Siidbaden wurden in Zusammenarbeit mit 
Genossenschaften Badens und der Schweiz sowie interessierten Firmen mit der Schlupfwespe 
Trichogramma evanescens behandelt. Die Hauptmasse der Tiere lieferte auf kommerzieller 
Basis der Nordwestverband Landwirtschaftlicher Genossenschaften in Basel. Bei dem GroR
versuch sollte neben der praktischen Erprobung der Methode <lurch den Landwirt auch die 
internationale Zusammenarbeit bei der Beschaffung der Niitzlinge gepriift werden. Auch bei 
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verhaltnismaRig schwachem, 
ringem bis mittlerem Befall 
(Wirkungsgrad um 80%). 

aber lang hingezogenem Ziinslerflug und entsprechend ge
lieR sich die Effektivitat der Methode wieder nachweisen 

(FR, UP, Baden-Wiirttemberg) 

Der zweite Schwerpunkt der Versuche in Speisemaisflachen in Eggenstein und Leopoldshafen 
hatte andere Voraussetzungen. Es ist bekannt, daR der Mais  z ii n s 1 e r  allgemein SiiRmais
sorten wesentlich starker befallt als Korner- oder Silomais, und dort mit Pflanzenschutzmitteln 
kaum Bekampfungserfolge erzielt werden ki:innen. Ertragsausfalle von 20 bis 50 % sind keine 
Seltenheit. 
Sechs in den Aussaatterminen zeitlich hintereinander gestaffelte Satze der Speisemais-Sorten 
Golden Beauty und Comanche wurden mit je ea. 50 OOO Trichogramma/ha zwei- bis drei
mal beschickt. In einem weiteren Versuch wurden einmal 100000 Schlupfwespen/ha aus
gebracht. Bei den Satzen 1 bis 3 war der Bekampfungserfolg gut bis befriedigend, bei den 
weiteren Satzen aber noch nicht eindeutig erkennbar. Die Versuche werden fortgefiihrt. 

(UP, Baden-Wiirttemberg) 

Parasitierung von B 1 a t t l  au  s en. - Ende September wurden Proben von Endiviensalat zur 
Diagnose der darauf befindlichen B 1 at  t l  au  s e iibersandt. Wegen deren tauschend ahnlichem 
Aussehen wurde vom Praktiker vermutet, dais es sich um Wurz  e 11 a u  s e handele. 
Auf den Blattunterseiten fanden sich gehauft Kolonien von B l a t t l a u s e n ,  mehlig bestaubt 
oder mit Wachsausscheidungen bedeckt, die sich unter der Lupe als Pilzmyzel mit Konidien
trager und Konidien eines Parasiten erwiesen. Die Blattlause waren teilweise abgestorben und 
zum groBen Teil in ihrer Aktivitat stark gehemmt; junge Wurzellause schieden deshalb fiir die 
Bestimmung aus. Solche waren im Wurzelbereich der Pflanzen vorhanden und wurden als 
Sa la twurze l l aus  und Pappe l s t i e l ga l l en laus  (Pemphigus bursarius) bestimmt. Auf 
den Blattflachen der Endivie trat nur die parasitierte GroBe  J o h ann i sbee rb lat t laus 
(Nasonovia ribisnigri) auf. 
Die Bestimmung des parasitischen Pilzes erfolgte durch das Institut fiir biologische Schadlings
bekampfung der BBA, Darmstadt. Danach war die GroRe Johannisbeerblattlaus durch 
Entomophthora aphidis, eine iiberwiegend insektenpathogene Pilzart, befallen. Es konnte 
dabei noch festgestellt werden, daR neben dem Hauptpathogen E. aphidis eine weitere 
Entomophthora-Art beteiligt war, welche Dauersporen gebildet hatte. Nach anderen Autoren 
werden Dauersporen von E. aphidis nicht gebildet. (A. B o h n ,  Rheinland-Pfalz) 

10.16. lntegrierter Pflanzenschutz 

In einem Modellvorhaben ,,lntegrierter Pflanzenschutz" wurde auf 4 Kontrollschlagen bei 
Winterweizen und Zuckerriiben die Wirkung unterschiedlicher Pflanzenschutzmittelauf
wendungen erprobt. Parzellen mit maximalem Pflanzenschutz und Diingeraufwand standen 
solche gegeniiber, die nach den Grundsatzen des Integrierten Pflanzenschutzes behandelt 
wurden. In dem bisher einjahrigen Versuch herrscht die Tendenz: maximale Behandlung 
bringt hi:ichsten Ertrag. Es ist im einzelnen noch nicht geklart, worauf diese Mehrertrage 
zuriickzufiihren sind, da der Befallsdruck mit Krankheiten und Schadlingen relativ gering war.· 

(E. Schne ider ,  H a n s e n ,  AfLuB Wiirzburg) 

Die mehrjahrige Versuchsreihe zur Untersuchung der Auswirkung einer L i n d anspritzung 
und von Granulatanwendungen zur Saat sowie einer spateren Blattbehandlung auf die in Boden
fallen fangbare Fauna eines Zuckerriibenfeldes zeigte fol gen de Ergebnisse: Auf einem langjahrig 
intensiv genutzten Standort sind iiber die Pillierung hinausgehende InsektizidmaRnahmen dann 
ohne nachhaltig negative Auswirkung auf bewegungsaktive Bestandteile der Bodenfauna, 
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wenn a) die GroBengestaltung behandelter Flachen nicht wesentlich in Richtung GroBschlage 
verschoben wird; b) ein Fruchtwechsel zwischen insektizidbelastetem Zuckerriibenbau und 
weitgehend insektizidfreiem Getreidebau gewahrleistet bleibt, weil dam it zumindest fiir groBere 
Kafer eine Wanderbewegung in den zusagenderen Lebensraum moglich und iiblich ist; c) 
der biologische Rhythmus einer Tierart so gestaltet ist, daB diese Art im Wirkungszeitraum 
entweder noch nicht im Wirkungsbereich vorhanden ist oder sich noch in einer relativ unemp
findlichen Entwicklungsphase (Puppe) befindet. 
Im Gegensatz dazu konnen ortstreuere Tierarten, die sich iiberwiegend im Kriimelgefiige der 
Bodenoberschicht aufhalten und bereits kurz nach der ZR-Saat auftreten wie Co l l embolen ,  
Thr ip se  und S taphy l in iden  voriibergehend von Granulaten und Flachenspritzungen zur 
Saat stark dezimiert werden. In der Regel haben sich aber alle Populationsunterschiede in den 
Versuchsgliedern bei Nachkontrollen bis zur Mitte des nachsten Jahres weitgehend ausge
glichen. Dabei kann es durchaus gegeniiber dem Vorjahr auch zu gegenlaufigen Populations
ausschlagen kommen. Bei Anderung der Deckfrucht entweder durch Anbau einer anderen 
Kultur im Nachfolgejahr oder aber bei plotzlicher Lichtung des lokalen Lebensraumes infolge 
Unkrautbekampfung andern sich ebenso schlagartig auch die Populationsdichten aller Tier
arten - speziell bei Kafern. Hierbei werden Tierpopulationen nicht durch den direkten EinfluB 
chemischer Praparate, sondern indirekt durch Veranderung der Gestaltung des Lebensraumes 
beeinfluBt. (K. K onig ,  LBP Miinchen) 

Der Test einer Serie von 20 Praparaten im Hinblick auf ihre Nebenwirkung auf den Nutz
arthropoden Phygadeuon trichops Thoms. ergab, daB in alien 4 gepriiften Gruppen (Insek
tizide, Fungizide, Herbizide und Akarizide) Praparate enthalten sind, welche diese Niitzlinge 
schadigen, auch wenn dies bisher aufgrund des Anwendungsbereiches nicht erwartet worden 
war. - Die im Vorjahr entworfene Methode der Halbfreilandpriifung (Versuchstiere unter 
gemilderten Freilandbedingungen = kein Regen, leichte Dampfung der Sonneneinstrahlung, 
sonstige Witterungseinfliisse unbeeintrachtigt) wurde erprobt und bis zum Entwurf einer 
Richtlinie weiterentwickelt. (E. Nat  on,  LBP Miinchen) 

Im Rahmen des integrierten Pflanzenschutzes im Apfelanbau wurde die Ausbildung von Be
ratern und Obstbauern im bisherigen Umfang festgesetzt. Untersuchungen zur Bekampfung des 
A p f e Isc h  o r  f s und des A p f e Im eh  1 t a u  s lieferten Grundlagen fiir eine weitere Verbesserung 
der Voraussage der wirklich notwendigen und optimalen Behandlungstermine. Einrichtungen 
dafiir sind noch nicht praxisreif. Vorbereitungen fiir Versuche mit schorfresistenten bzw. 
schorftoleranten Apfelsorten wurden getroffen. 
In mehreren Apfelanlagen wurden die Bonitierungen der Friichte kurz vor der Ernte durch die 
Bewertung auch der inneren Qualitat erganzt (z. B. Chlorophyllabbau, Ca-Gehalt, Zucker- und 
Sauregehalt). 
Die zur Fortsetzung der Ermittlung wirtschaftlicher Schadensschwellen bei Erdbeeren angelegten 
Versuche wurden durch Hagel vollig zerstort. 
Die Methode der Bestimmung der Wirkung von Pflanzenschutzmitteln auf Nutzarthropoden 
in der Baumschicht wurde dank internationaler Zusammenarbeit auf diesem Gebiet so ver
bessert, daB die Auswertung dieser Priifung jetzt in der bei der Mittelpriifung iiblichen Form 
moglich ist. 
Im Acker- und Feldgemiisebau wurden die 1977 begonnenen Untersuchungen fortgesetzt und 
ausgewertet. Bei diesen im Rahmen des ,,Projekts Lautenbach" geplanten Entwicklungs
arbeiten soil versucht werden, mit Winterweizen, Sommergerste, Hafer, Zuckerriiben, Erbsen, 
Bohnen und Spinat eine integrierte Produktion in einem ganzen landwirtschaftlichen Betrieb 
(250 ha) zu erreichen. An diesem Modell soil ab 1979 auf noch breiterer Basis weitergearbeitet 
werden. Eine detaillierte Beschreibung dieser Untersuchungen sowie bisher erzielter Versuchs
ergebnisse sind deshalfi erst im kommenden Jahr zu erwarten. 
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Berichtet werden sol! indessen iiber folgende orientierende Versuche auf diesem Gebiet: 
Im Programm zur Entwicklung des Integrierten Pflanzenschutzes im Ackerbau wurden 2 Ver
suche in Blockanlage mit 5 (6) Varianten in 4 Wiederholungen zur Ermittlung der wirtschaft
lichen Schadensschwelle von d iko ty l en  U nkra  u t e r n  in Winterweizen (Vuka) angelegt. 
Jeder Versuch umfalste folgende Varianten: Unkrautfrei (vonHand), Unkrautdichte um 2/3 von 
Hand reduziert, Unkrautdichte um 1/3 von Hand reduziert, Unkrautbesatz unverandert, Un
kra uter mit Herbizid bekampft. Die Parzellengrolse betrug 2,5 m x 10 m. 
Die gewonnenen Ergebnisse von beiden Versuchen zeigten deutliche Parallelen. Zur Ab
sicherung der Daten werden diese Versuche fortgefiihrt. 
Ein weiterer Versuch mit 50 Parzellen (2,5 m x 10 m) zur Ermittlung der wirtschaftlichen Scha
densschwelle von Acker fuchsschwan z lief in Winterweizen Vuka. Die Parzellen wiesen im 
Friihjahr einen unterschiedlichen Ackerfuchsschwanzbesatz auf, wie die Auszahlung auf zwei 
0,5 m2 grolsen Flachen je Parzelle (AF-Pflanzen 72-449/m2) ergab. Acht Parzellen mit einem 
AF-Besatz iiber 300 Pflanzen/m2 wurden am 12.4. mit einem isoproturonhaltigen Herbizid 
behandelt. Zurn Vergleich wurden 4 Parzellen von Hand ungrasfrei gehalten. Dikotyle Un
krauter waren praktisch nicht vertreten. 
Die einzelnen Ertrage wiesen eine grolse Streubreite auf. Eine Abhangigkeit zurn errnittelten 
Ackerfuchsschwanzbesatz (ahrentragende Halrne/rn2) ist nicht herzustellen. 
Bei zukiinftigen Versuchen dieser Art soil die Beeintrachtigung der AF-Pflanzen, die irn 
Herbst schon aufgelaufen sind, irn zeitigen Friihjahr in einer Variante rnit beriicksichtigt 
werden. (LfP, Baden-Wiirtternberg) 

Errnittlung niitzlingsschonender Pflanzenschutzrnittel. - Die Eileistung der Weibchen von 
Coccygomimus turionellae war unter den Bedingungen der sogenannten Halbfreilandpriifung 
wesentlich geringer als bei der Laborpriifung. Bevor eine standardisierte Priifrichtlinie formu
liert werden kann, waren weitere Versuche notig, die dies.em Befund Rechnung trugen. Die 
bisher gewahlte Versuchsanordnung erwies sich als gut geeignet, um unerwiinschte Effekte von 
Pflanzenbehandlungsrnitteln auf Coccygomimus turionellae aufzudecken. Im Berichtszeitraurn 
wurde irn Rahrnen eines kooperativen Testprograrnrns der IOBC/WPRS-Arbeitsgruppe 
,,Pesticides and Beneficial Arthropods" die Wirkung von 20 Pflanzenbehandlungsrnitteln auf 
Coccygomimus turionellae nach der BBA-Richtlinie 23-2.1.3 gepriift. 

(H. B o g e n s c hutz ,  Stegen-Wittental) 

Integrierte Pflanzenschutzrnalsnahrnen irn Apfelanbau. - In einer 1 ha groBen Apfelanlage rnit 
den Sorten Roter Boskoop, Golden Delicious und Cox Orange wurden die Pflanzenschutz
rnalsnahmen bereits irn 2. Jahr nach dem Konzept des integrierten Pflanzenschutzes durchge
fiihrt. Die Kontrollen auf Schadlingsbesatz erfolgten durch Astprobenentnahrne (1 x), visuell 
ohne Lupe (4 x), rnit dern Klopftrichter (7 x) sowie durch Blattprobenentnahrne zur Bonitur 
des S p i  nnrni l  b en  besatzes (2 x). 
Von den insgesarnt 10 Spritzungen wahrend der Vegetationsperiode richteten sich die Vorbliite
(2 x) und Bliitespritzungen (1 x) ausschlielslich gegen Scho  r f  und Mehl  tau. Die relativen 
Eizahlen sowie die Anzahl der F ros t spanner - und K n os p e n w i ck l e r raupen  lagen zu 
diesem Zeitpunkt zwar irn Schadensschwellenbereich, jedoch gab es keinen Anla/5 fiir eine 
Gegenmalsnahrne. Erst zur ersten Nachbliitespritzung am 26. Mai war die einzige Insekti
zidbehandlung gegen schadliche Raupen unurnganglich. Die folgenden Spritzungen (6 x) 
dienten aberrnals zur Bekarnpfung der Pilzkrankheiten, unterstiitzt durch einen sporadischen 
Schnitt der mehltaubefallenen Triebe. Ein starker Spinnrnilbenbesatz erforderte jeweils am 
4.Juli und 31.August den Einsatz eines Akarizides. Dahingegen konnte die Apfe lwick l e r 
bekampfung aufgrund fehlender Eiablage nach visuellen Kontrollen unterbleiben. Fehlende
Fruchtschaden durch die Obstrnade bei der Ernte bestatigten die richtige Entscheidung.
An besonders stark befallenen Zweigen wurden die schadlichen BI a t t l  au s arten am 31. Juli
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bekampft, wobei 10 1 Spritzfliissigkeit, mit der Riickenspritze ausgebracht, fiir 1 ha Flache aus
reichten. 
Die Schadensschwelle des Fr ucht schale n w i ck le r fraRes an den Triebspitzen und Blattern 
war Anfang August erreicht. Dennoch wurde nach Abwagen des erwartbaren Schadens und 
notwendigen Aufwandes der Verzicht auf eine GegenmaRnahme riskiert. Die Bonitur zur 
Ernte rechtfertigte diese Entscheidung. 
Im Mai/Juni traten neben Mar ienkafe r ,  B lumenwanzen  und S c hl u p f w e s p e n  insbe
sondere Flo r f li egen  in alien Stadien auf. Im Juli verarmte die Fauna und wuchs Ende Juli/ 
August wieder an. Nach den zweijahrigen integrierten PflanzenschutzmaRnahmen ist freilich 
festzustellen, daR die Arten- und Individuenzahl der Niitzlingsfauna zwar stetig wachst, der 
gewiinschte Stand gleichwohl nicht erreicht ist und weiterhin angestrebt wird. 

(H. Wi lh e lm u. L. G e i s ,  Rheinland-Pfalz) 
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11. Rechtsvorschriften

11.1. Im Jahre 1978 auf Bundesebene erlassene Rechtsvorschriften 

Zusammengestellt in der Dienststelle fiir wirtschaftliche Fragen und Rechtsangelegenheiten im 
Pflanzenschutz, Berlin-Dahlem 
Leiter: Wiss. D1rektor Dr. Ludwig Quantz 

Dr i t t e s  Gese t z  zu r  Anderung  des P f l anzenschutzge se t z e s. 
Yorn 16. Juni 1978. 
(Bundesgesetzblatt-Teil I-, Nr. 32 vom 24. Juni 1978, S. 749.) 
(Arnt!. Pfl.schutzbest., N.F. 36, Nr. 4, S. 134.) 
Die Anderung erganzt unter anderem § 6 Abs. 1 Nr. 1 um die Moglichkeit, die Anwendung von 
Pflanzenbehandlungsmitteln oder dabei die Verwendung bestimmter Gerate und Verfahren von 
einer Genehmigung oder Anmeldung abhangig zu machen und das Verfahren der Genehmigung 
oder Anmeldung zu regeln. In § 12 Abs. 1 Nr. 3 wird anstelle ,,im Geltungsbereich des Ge
setzes" eingesetzt ,,in einem Mitgliedstaat der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft". 

Verordn  ung  z u r  B ekampfung  d e r  BI a usch im me lkrankhe i  t des  Tabaks. 
Yorn 13. April 1978. 
(Bundesgesetzblatt - Tei! I-, Nr. 20 vom 18. April 1978, S. 502.) 
(Arnt!. Pfl.schutzbest., N. F. 36, Nr. 3, S. 91.) 
Verfiigungsberechtigte und Besitzer von Tabakpflanzen sind verpf!ichtet, das Auftreten der 
Blauschimmelkrankheit zu melden. Befallene oder des Befalls verdachtige Tabaksamlinge sind 
zu vernichten. Auf Anordnung der zustandigen Behorde sind befallene und verdachtige Tabak
pflanzen und nach der Ernte verbleibende Pflanzenreste zu vernichten. Ferner kann die Be
kampfung der Blauschimmelkrankheit angeordnet werden. Anzuchtboden und -raume sind zu 
entseuchen und befallene Grundstiicke die folgende Vegetationsperiode hindurch von Tabak
pflanzen freizuhalten. Ziichten und Halten des Pilzes und das Arbeiten mit ihm ist verboten. 
Von einigen Vorschriften konnen - z.B. fiir wissenschaftliche Untersuchungen -Ausnahmen 
gewahrt werden. 

Verordn  ung  zur  Bekampfung  von  Vi ruskra nkhe i t en  i m O bs tba  u. 
Yorn 26. Juli 1978. 
(Bundesgesetzblatt-Teil I-, Nr. 43 vom 2. August 1978, S. 1120.) 
(Arnt!. Pfl.schutzbest., N.F. 36, Nr. 4, S. 135.) 
Die Verordnung enthalt Vorschriften zur Sicherung der Virusfreiheit von Vermehrungsmaterial 
bestimmter Obstpflanzen (Anlage I) im Hinblick auf wichtige Viren (Anlage II) als Voraus
setzung for den gewerbsmafsigen Vertrieb. Amtliche Dberwachungen der Bestande sind dabei 
erforderlich. Vorgesehene Untersuchungen auf Virusfreiheit sind unter Verwendung von 
Indikatorpflanzungen oder Seren durchzufohren. Verfogungsberechtigte oder Besitzer von zu 
iiberwachenden Bestanden sind zur Meldung an die zustandige Behorde verpflichtet und, so
weit die Behorde es anordnet, zur Vernichtung von Pflanzen, die befallen sind oder die ge
forderten Voraussetzungen nicht nachweislich erfiillen. Ausnahmen von den § § 1 und 2 sind 
for wissenschaftliche Zwecke, Ziichtungsvorhaben sowie bestimmte, z. B. nur lokal verbreitete 
Sorten und bestimmte Arten moglich. 

Dr i t t e  B e k a nn t m achung iibe r  Kar to f f e l so r t en  mi t  Res i s t enz  gegen  den  
Kar to f f e lkrebs  und  den  Ka r to f f e lnematoden. 
Yorn 17. Januar 1978. 
(6undesanzeiger, Nr. 17 vom 25. Januar 1978.) 
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Diese Liste der zum gewerbsmal5igen Verkehr zugelassenen Kartoffelsorten entha lt Angaben 
iiber die Res istenz gegen Rass en des Kartoffelkrebserregers und des Kartoff elnematoden. 
Wahrend Resistenz gegen die Krebsrasse 1 verbre itet ist, besitzt nur die Sorte Saphir Resistenz 
gegen die Rassen 1, 6 und 8. 
Resistenz gegen die Rass e Ro 1 des Kartoffelnematoden ist be i 3 7 Kartoffels ort en gefunden; 
die Sorten Cordia,  Franzi und Miranda sind zusatzlich r es istent gegen die Rassen Ro 2, Ro 3, 
Ro 4 undRo 5. 

Verordnung iiber e in Verbo t der  Anwendung e in e s c r imidinhalt ig en  Pflan
z ens chutzmitt e ls. Vom 11. April 1978. 
(Bundesanze iger, Nr. 71 vom 14. April 1978.) 
(Arnt!. Pfl.schutzbest., N. F. 36, Nr. 3, 5. 92.) 
Das den Wirkstoff Crimidin enthaltende Pflanzenschutzmittel ,,Castrix-Pellets" darf vom 
16.4.-10.9.1978 zur Bekampfung der Feldmaus (Microtus arvalis Pall.) n icht angewandt 
werden. 

S e chsunddre il5igst e  B ekanntma chung iiber di e  Zulassung der  P flanzenbe
handlungsmitt el. Vom 30. Januar 1978. 
(Bundesanze iger, Nr. 40 vom 25. F ebruar 1978.) 
(Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd., 30, 1978, S. 42.) 

S i ebenunddre il5igst e  B ekannrm;ichung iiber die  Zula ssung der  Pflanzen
behandlungs mirt e l. Vom 7. April 1978. 
(Bundesanzeiger, Nr. 77 vom 22. April 1978.) 
(Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd., 30, 1978, S. 71.) 

A c h ru n ddre il5igsre B ekanntma c hung iiber di e  Zulas sung der  Pflanz en
behandlungsmitt e l. Vom29. Mai 1978. 
(Bundesanze iger, Nr. 110 vom 16. Juni 1978.) 
(Nachrichrenbl. Deut. Pflanzenschutzd., 30, 1978, S. 107.) 

N e ununddr e il5igsre  B ekannrmachung iibe r di e  Zula ssung der P flanz en
beh an dlungsmitt e l. Vom 1. August 1978. 
(Bundesanzeiger, Nr. 151 vom 15. August 1978.) 
(Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd., 30, 1978, S. 140.) 

Vi erz igst e  B ekannrmachung iibe r di e  Zulassung der  Pflan.z enbehandlungs
mi r t e  I. Vom 3. Oktober 1978. 
(Bundesanze iger, Nr. 203 vom 26. Oktober 1978.) 
(Nachrichrenbl. Deur. Pflanzenschutzd., 30, 1978, S. 170.) 

E inundvi e rz igste B ekannrmachung iiber die  Zulassung der P flanzenbe
handlungsmitt e l. Vom 1. Dezember 1978. 
(Bundesanze iger , Nr . 240 vom 22. Dezember 1978.) 
(Nachrichrenbl. Deur. Pflanzenschurzd., 31, 1979, S. 1 i.) 
Die Bekanntmachungen der Biologischen Bundesansralt fiir Land- und Forstwir tschaft ent
halten laufend die neuen Zulassungen und Beendigungen von Zulassungen von Pflanzenbe
handlungsmitteln sowie s onstige Erganzungen und Anderungen. Zu den Pflanzenbehandlungs
mirteln (Pflanzenschutzmirtel und Wachsrumsregler ) gehoren auch Zusatzstoff e .  
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Verordnung  iiber P f lanzenbehand lungsmi t t e l  in o d e r  a u f  Le bensmi t te ln  
p f l a nz l i cher  H erkunf t  und  Tabakerzeugn i s sen  (Ho c h s tme n genverordnung  
P f l a nzenbehand lungsmi t t e l ). Vom 13.Juni 1978. 
(Bundesgesetzblatt-Teil I-, Nr. 31 vom 21. ]uni 1978, S. 718.) 
(Arnt!. Pfl.schutzbest., N.F. 36, Nr. 4, S. 138.) 
Die neue Hochstmengenverordnung Pflanzenbehandlungsmittel lost die friihere Hochst
mengenverordnung Pflanzenschutz, pflanzliche Lebensmittel vom 30. November 1966 mit 
deren Anderungen ab. 
Die neue Verordnung setzt in ihrer erweiterten Anlage 1 Hochstmengen fur etwa 270 Pflanzen
behandlungsmittel fest, die bei Lebensmitteln nicht iiberschritten werden diirfen. Dabei 
werden auch Hochstmengen fur zahlreiche Pflanzenschutzmittel festgesetzt, die in der Bundes
republik Deutschland nicht zugelassen sind, aber im Ausland angewendet werden. In Durch
fiihrung des Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandegesetzes diirfen Lebensmittel und Tabak
erzeugnisse, die Riickstande von in der Bundesrepublik Deutschland nicht zugelassenen 
Pflanzenschutzmitteln enthalten, gewerbsmalsig in den Verkehr gebracht werden, wenn fur 
diese Mittel Hochstmengen festgesetzt sind. Dies ist jetzt fur 62 Mittel <lurch Rechts
verordnung erfolgt. Zu bemerken ist, dais erstmalig auch fur Tabakerzeugnisse und Hopfen 
Hochstmengenregelungen getroffen wurden. Diese Verordnung tritt am 31. Dezember 1981 
aulser Kraft. 

Ers t e  Verordnung zur  Anderung  der  Hochs tmengenve r ordnung ,  t i e r i s che  
L e  bensmi  t te l. Vom 29. August 1978. 

(Bundesgesetzblatt-Teil I-, Nr. 5 3  vom 7. September 1978, S. 1525.) 
(Amtl. Pfl.schutzbest., N. F. 37, Nr. 1.) 
Die Hochstmengenverordnung, tierische Lebensmittel vom 15. November 1973 wird in ver
schiedenen Punkten geandert. Anlage 1 erfahrt eine Reihe von Textanderungen. Die neue 
Anlage 2 setzt fur die dort genannten Stoffe Hochstmengen fest, die in oder auf den Lebensmit
teln bei dem gewerbsmalsigen Inverkehrbringen nicht iiberschritten sein diirfen. Soweit dort 
keine Hochstmengen festgesetzt worden sind, darf die Menge des jeweiligen Stoffes 0,01 mg 
in einem Kilogramm nicht iiberschreiten. § 3 mit seinen Strafandrohungen wird gestrichen. Die 
Verordnung tritt am 31. Dezember 1981 auRer Kraft(§ 4). 

S i e b ente  Verordnung zur  Anderung  von  Rech t svor s chr i f t en  zum Saat 
gutverkehrsgeset z. Vom23.Juni 1978. 
(Bundesgesetzblatt-Teil I-, Nr. 33 vom28. ]uni 1978, S. 773.) 
(Arnt!. Pfl.schutzbest,, N.F. 36, Nr. 5, S. 183.) 
Artikel 1 andert die Saatgutverordnung Landwirtschaft. -
Durch Artikel 2 wird in der Pflanzkartoffelverordnung vom 2. Juli 197 5 der Anerkennungsstelle 
die Moglichkeit eingeraumt, das Liegenlassen von Knollenoder Kraut herausgereinigter Pflanzen 
in Vermehrungen zu gestatten, wenn sie <lurch Anordnung geeigneter MaRnahmen sicherge
stellt hat, dais dieses nicht zu einer Beeintrachtigung des Pflanzgutwerts fiihrt. Gleichzeitig ist 
aber nach § 12 kiinftig ein Verzicht auf die Testung auf Y-Virus bei Sorten, die nicht Y-resi
stent sind, nicht zulassig, wenn im Bestand das Liegenlassen herausgereinigter Pflanzen g�c 
stattet worden ist. -
Bemerkenswerte Anderungen wurden auch in der Rebenpflanzgutverordnung vom 2. Juli 1975 
eingefuhrt: insbesondere kann nach § 6 jetzt bei neuangemeldeten Anerkennungsflachen eine 
Bescheinigung des Pflanzenschutzdienstes dariiber verlangt werden, daR dieser einen Befall mit 
rebvirusiibertragenden Nematoden nicht festgestellt hat. (L. Quan tz) 
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11.2. Rechtsvorschriften der Lander 

Hessen: 

Anordnung zur Durchfiihrung der Unkrautbekarnpfung. Vom 3.4.1978. 
StAnz. 18/1978 S. 865. 
Bekarnpfung des Bisarn. Erlafs vorn 10.5.1978. 
StAnz. 23/1978 S. 1098. 
8. Polizeiverordnung zur Anderung der Polizeiverordnung iiber den Verkehr rnit Giften (Gift
verordnung). Vorn 10.3.1978. GVBl., Nr. 9, 1978, S. 170.
Polizeiverordnung iiber den Handel mit Giften (Giftverordnung). Vom 17.10.1978. GVBl.,
Nr. 30, 1978, S. 585.

Nordrhein-Westfalen: 

6. Verordnung zur Anderung der Verordnung iiber den Handel mit Giften (Giftverordnung).
Vorn 10.5.1978. GVBL NW. 1978, S. 244.
Verordnung zur Anderung der Pflanzen-Abfall-Verordnung. Vorn 17.3.1978. GVBL NW.
1978, s. 146.
Zweite Verordnung zur Anderung der Pflanzen-Abfall-Verordnung. Vom 22.8.1978. GVBl.
NW. 1978, S. 494.
Bekanntmachung der Neufassung der Verordnung iiber die Beseitigung pflanzlicher Abfalle
aufserhalb von Abfallsbeseitigungsanlagen (Pflanzen-Abfall-Verordnung). Vorn 6.9.1978.
GVBl. NW. 1978, S. 530.

Niedersachsen: 

Verordnung zur Aufhebung der Verordnung zur Bekarnpfung der Riibenblattwanze. Vorn 
6. Januar 1978. Nieders. GVBL 32, S. 12.
Verordnung ii ber die Gebiihren fiir Amtshandlungen und Leistungen nach dern Pflanzenschutz
gesetz. Yorn 19. Januar 1978. Nieders. GYBL 32, S. 75.
Verordnung zur Aufhebung der Verordnung zur Bekampfung des Spargelrostes. Yorn 20. Januar
1978. Nieders. GVBL 32, S. 74.
Yerwendung von Phosphorwasserstoff entwickelnden Mitteln zur Bekarnpfung von Wiihlrnaus
und Maulwurf; hier Freigabe der Anwendung des Schadlingsbekarnpfungsmittels ,,Neudo
Phosphid S" der Firrna W. Neudorff u. Co., Ernrnerthal, in Portionsrnengefl bis 125 g. Bekannt
machung des MS v. 1.2.1978. Nds. MBl. 1978, S. 313.
Niedersachsische Verordnung iiber den Handel rnit Giften. Vom 13. Februar 1978. Nieders.
GVBI. 32, S. 137.
Bekanntrnachung der Neufassung des Landesjagdgesetzes. Vom 24. Februar 1978. Nieders.
GYBL 32, S. 217.
Ausfiihrungsbestimmungen zurn Landesjagdgesetz. Runderlafs des ML v. 1. Marz 1978. Nds.
MBl. 1978, S. 406.
Verordnung zur Durchfiihrung des Landesjagdgesetzes. Yorn 10. April 1978. Nieders. GVBL
32, s. 301.
Yerordnung iiber die Beseitigung von Abfallen aufserhalb von Abfallbeseitigungsanlagen. Yorn
10. Mai 1978. Nieders. GVBI. 32, S. 391.
Yerordnung iiber die Zustandigkeiten auf dem Gebiete der Gefahrenabwehr. Vom 19. Mai
1978. Nieders. GVBI. 32, S. 413.
Verordnung zur Aufhebung der Verordnung zur Bekampfung von Unkrautern. Vom 23. Mai
1978. Nieders. GVBl. 32, S. 432.
Gifthandelserlaubnis, hier: Giftpriifung. Runderlafs des MS v. 25. September 1978. Nds.
MBI. 1978,S. 1863.
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Schleswig-Holstein: 

Ausfiihrungen der §§ 26, 28 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes - Bekanntgabe der Stellen, 
Durchfohrung von Ermittlungen nach den§§ 26, 28 BimSchG. Erlafs des Sozialministers des 
Landes Schleswig-Holstein vom 17. Marz 1978 (Amtsbl. Schl.-H. S. 156). 

Hamburg: 

Yerordnung iiber den Handel mit Giften (GiftYO). Yorn 27. Juni 1978. Hamburgisches Gesetz
und Yerordnungsblatt, Tei! I, vom 11. Juli 1978. 
Yerordnung zur Anderung der Gebiihrenordnung for das Institut for Angewandte Botanik der 
Universitiit Hamburg. Yorn 19. September 1978. Hamburgisches Gesetz- und Yerordnungs
blatt, Tei! I, vom 28. September 1978. 

Saarland: 

Polizeiverordnung zur Anderung der Polizeiverordnung iiber den Handel mit Giften. Yorn 
20. Febr. 1978. Amtsbl. des Saari. Nr. 9 vom 3.3.1978.
Yerordnung zur Regelung der Flugsperrzeiten for Tauben. Yorn 28. Juli 1978. Amtsbl. des
Saarl. Nr. 36/1978.

Berlin: 

Yerordnung iiber die Zustiindigkeit der Ordnungsbehorden (DYO-ASOG). Yorn 30. August 
1978. GYBI. Berlin S. 1900. Lt. § 22 ist das Pflanzenschutzamt for die Ordnungsaufgaben nach 
dem Pflanzenschutzgesetz zustiindig. 
Yerordnung zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes for das Wasserwerk Tiefwerder (Wasser
schutzgebiersverordnung Tiefwerder). Yorn 1. September 1978. GYBI. Berlin S. 1910. 
Yerordnung zur Bekiimpfung der Borkenkiifer. Yorn 27. November 1978. GYBI. Berlin S. 2234. 
Strafsenreinigungsgesetz (StRG). Yorn 19. Dezember 1978. GYBI. Berlin S. 2501. 
Aufgrund § 3 Abs. 6 ist bei Eisglatte mit abstumpfenden Mitteln ausreichend zu streuen. Auf 
Fahrbahnen von Stragen der Einsatzstufe 1 diirfen zum Streuen auch nichtiitzende handels
iibliche Auftaumittel (Streusalze) verwendet werden. Der mengenmiifsige Aufwand an Streusalz 
ist auf das unbedingt erforderliche Mais zu beschriinken; eine Menge von 40 g/m2 je Einsatz 
darf nicht iiberschritten werden. Im iibrigen ist die Yerwendung von Streusalzen verboten. 
Durch diese Yorschrift sollen die schiidlichen Auswirkungen der Anwendung von Streusalzen 
auf das Strafsenbegleitgriin eingeschrankt werden. 
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12. Veroffentlichungen

Bayern: 

Bar t e l s, R., B laszyk, P., He i t efug, R., Krade l, J., R i n t e len, J., Sch los se r, W.E.: 
Plant Pathology- Plant Protection in the Federal Republic of Germany. - Published by the 
Deutsche Phytomedizinische Gesellschaft on the occasion of the 3rd International Con
gress of Plant Pathology in Miinchen 1978 . 

B e h  r inge r, P.: N ematodenkontrollierter Ri.J. benba u - Feststell ung des Ertragsa usfalles sowie 
Entwicklung der Populationsdynamik. Deut. Zuckerriibenztg. 14, 1978, 4-5. 

-, Maisanbau und Getreidenematoden. mais. 6, 1978, 18, 27-28 . 
-, Riibennematoden. Die landtechn. Z. (dlz) 29, 1978, 743. 
-, Kartoffelkrebs. Die landtechn. Z. (dlz) 29, 1978, 972. 
-, Wie stark schiidigen Kartoffelnematoden wirklich? Erfahrungsbericht aus Bayern. Kar-

toffelbau 29, 1978, 373-374. 
D ie rcks, R.: Kooperationsmodelle des Pflanzenschutzdienstes in Bayern - Versuche zur 

Rationalisierung des Gesetzesvollzugs, der Dberwachung und der Beratung im Pflanzen
schutz. Gesunde Pflanzen 30, 1978, 1-10. 

-, Pflanzenschutzberatung - eine kritische Gesamtbilanz. Ausbildung und Beratung in 
Land- und Hauswirtschaft (AID-Monatsschrift fur Lehr- und Beratungskriifte) 31, 
1978, 43--46. 
,,Konventioneller" und ,, alternativer" Landbau - ein Vergleich aus pflanzenschutzlicher 
Sicht. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 30, 1978, 49-54. 

-, Aims, ways and efficiency of the plant protection extension services. Abstracts of Papers, 
3rd International Congress of Plant Pathology Miinchen, 16. - 23. August 1978, 403. 

D ie te r, A.: Der Rhombenspanner Boarmia rhomboidaria Schiff (Lepid. Geometridae), ein 
gefahrlicher Schiidling des Rebstockes. Anz. Schiidlingsk. Pflanzen-Umweltsch. 51,

1978, 85-8 8 .  
-, Mi:iglichkeiten zur Bekiimpfung der Chlorose an Reben. Deut. Weinbau 34, 1978, 

524-525.
-, Vergleichende Untersuchungen iiber das Auftreten von Krankheiten und Schiidlingen in

flurbereinigten und nicht flurbereinigten Weinbergen. Wein-Wissenschaft 33, 1978,
237-242.

Enge lha rdt, G. und Wal lni:ife r, P.R.: Microbial transformation of the triazinone 
herbicide metamitron to desaminoamitron. Chemosphere 7, 1978, 59-64. 

-,-, Metabolism of di- and mono-n-butyl phthalates by different soil bacteria. Appl. & Env. 
Microbiol. 35, 1978, 243-246. 

Fu c h s, H., Kees, H. und B ih l e r, E.: Unkraut und fremde Kultursamen im Griiser-Saatgut 
und Folgerungen aus Sicht der Unkrautbekiimpfung. Gesunde Pflanzen 30, 1978, 
169-173.

Fu c h s b i c h ler, G., S iig, A. und Wal ln i:ifer, P.R.: Aufnahme von 4-Chlor- und 3, 4-Di
chloranilin durch Kulturpflanzen. Z. Pflanzenkrankh. Pflanzensch. 85, 1978, 298 -307. 

-,-,-, Aufnahme von ,,gebundenem" 4-Chlor- und 3,4-Dichloranilin durch Hafer. Z. Pflanzen
krankh. Pflanzensch. 85, 1978, 404--412. 

Ger l ach, W., Wendland, E., Rinte l en, J.: Auftreten der Fusarien-Welke an Rettich in 
Gewiichshiiusern in Miinchen. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 
30, 1978, 28 . 

Hech t, H. und Diercks, R.: Wirkung antiviraler Agentien auf das Kartoffel-Y-Virus in in
takten Kartoffelpflanzen. II. Antimetaboliten und andere antivirale Substanzen. Bayer. 
Landwirtsch. Jahrb. 55, 1978, 433--457. 
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-, Das barley yellow dwarf-Virus und sein Vorkommen in drei bayerischen Regierungs
bezirken. Bayer. Landwirtsch. Jahrb. 55, 1978, 817-832. 

Kes s, H.: Beobachtungen und Resistenzerscheinungen bei der Vogelmiere (Stellaria media) 
gegen Atrazin im Mais. Gesunde Pflanzen 30, 1978, 137-139. 

-, und Krumrey, G.: Uber den EinfluR von Griinlandherbiziden auf den Nitratgehalt des 
Griinfutters. Gesunde Pflanzen 30, 1978, 245-250. 

Kle in, W.: Ergebnisse des Pflanzenschutzmeldedienstes 1977 in Bayern. Gesunde Pflanzen 
30, 1978, 140-144. 

Konig, K.: Beobachtungen zum Ausmais des Fritfliegenbefalls in Abhangigkeit von der 
Jugendentwicklung des Maises. Gesunde Pflanzen 30, 1978, 31-34. 

-, Gemeinsame Probleme der Phytopathologie und der Ziichter bei Mais. Einbetker 
Maiskolloquium, KWS 1977 (veroffentlicht 1978), 13-22. 

Kremhe l l e r, H. Th.: Neue Wege in der Bekampfung der Hopfenperonospora. Hopfen-Rund
schau 29, 1978, 211-212. 

L i e  bi, H.: -Ober die Mischbarkeit der im Hopfenbau verwendeten Wirkstoffe und Handels
praparate. Hopfen-Rundschau 28, 1977, 128-129. 

Na ton, E.: Zur Priifung der Nebenwirkung von Pflanzenschutzmitteln auf Nutzarthropoden 
an der lebenden Pflanze. Die Priifung mit Phygadeuon trichopsThomson (Ichneumonidae). 
Anz. Schadlingsk. Pflanzen-Umweltsch. 51, 1978, 136-139. 

0 b s t, A.: A tentative model to predict yield losses in wheat caused by Septoria nodorum glume 
blotch for a directed control of the disease. Abstracts of papers 3rd International Congress 
of Plant Pathology, Miinchen, 16.-23. Aug. 1978, S. 322. 

P e nz k o f  er, A.: Mit der Spritze und der Hacke der Spatverunkrautung zu Leibe riicken. 
Deutsche landtechn. Z. (dlz) 29, 1978, 272-273. 

-, Zur Ausbreitung des Flughafers (Avena fatua L.) in der Oberpfalz. Hoppea, Denkschr. 
Regensbg. Bot. Ges. 37, 1978, 303-307. 

Posch  en r i e d e  r, G.: Untersuchungen iiber Interaktionen chemischer Pflanzenschutzmittel 
im Boden. Diss. TU Miinchen, 1978, 1-84. 

R a s t, H.G., Enge lhard t, G., Wal lnofe r, P.R., Oeh lmann, L. and Wagner, KL: 
The microbial degradation of 4-methylthio-, 4-methylsulfinyl-, and 3-methyl-4-(methyl
thio) -phenol. 4. lnt. Congr. Pest. Chem. (IUPAC), Zurich 1978, Abstr. Vol. V-501. 

T i l lrnanns, G., Wa l lnofer, P.R., Enge lhard t, G., Ol ie, K. and H u t z i nger, 0.: 
Oxidative dealkylation of five phenylurea herbicides by the fungus Cunninghamella 
echinulata Thaxter. Chemosphere 7, 1978, 59-64. 

Zaufal l,'F.: Fiir jeden Zweck die.richtige Diise. Bayer. Landw. Wochenbl. 168, 1978, 
H. 13, 14-15.

-, Neue Dosiereinrichtungen auch for den Feldgemiisebau? Deut. Gartenbau 31, 1978, 
2062-2063. 

Z ieg l e r, W., Koniger, M. und Wal l nofe r, P.R.: Gehalt an Umweltchemikalien (Organo
chlorverbindungen) in Amseleiern aus charakteristischen Biotopen. Anz. Schadlingsk. 
Pflanzen-Umweltsch. 51, 1978, 145-148 . 

Baden-Wi.irttemberg: 

B r it s c hin, E.: Bisamfangzahlen zuriickgegangen. Die Bisambekampfung 1977 in Baden
Wiirttemberg <lurch den Pflanzenschutzdienst bei den Regierungsprasidien Stuttgart, 
Karlsruhe, Freiburg und Tiibingen. Wiirttemb. Wochenbl. Landwirtsch. 44, 1978, 8-9 
und Badisches landwirtsch. Wochenbl. 45, 1978, 18-19. 

B r o d, G.: Riickstandsprobleme bei der Blauschimmel- und Blattlausbekainpfung im Tabak
bau. Deut. Tabakb. 58, 1978, 174-176. 
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-, und F i s c h b a ch, E. -D.: Untersuchungen zur Klarung von Ri.ickstandsfragen bei Tabak 
in Zusammenhang mit der Blauschimmel- und Blattlausbekampfung - Ergebnisse 
dreijahriger Feldversuche. 
Gemeinschaftsversuch der Pflanzenschutzdienste Baden-Wi.irttemberg und Rheinland
Pfalz, der Landesverbande der Tabakbauvereine Badens und der Pfalz sowie der Landes
anstalt fur Tabakbau- und Tabakforschung Forchheim. Reg. Prasidium Karlsruhe, 
Mai 1978. 

Bi.i hi, R.: Einige Beispiele der Dberwinterung von Schadlingen. Obst Garten 97, 1978, 91. 
-, Krankheiten und Schadlinge an Stauden. Obst Garten 97, 1978, 197. 
-, Schwierigkeiten beim Anbau von Petersilie. Obst Garten 97, 1978, 197. 
-, Ursachen des Asternsterbens. Obst Garten 97, 1978, 274. 
-, Schaden an Ziergeholzen. Obst Garten 97, 1978, 422. 
-, Systemisch wirkende Fungizide. Gartenpraxis 1, 1978, 41 . 
-, Gallmilben und ihre Schaden. Gartenpraxis 2, 1978, 93. 

Auf Schadlinge und Krankheiten unter dem Frostschutz achten. Gartenpraxis 12, 
1978, 592. 

H a f ne r, M.: Pentachlornitrobenzol-, Pentachloranilin- und Methylthiopentachlorbenzol
Ri.ickstande bei Gemi.isekulturen und in gartnerisch genutzten Erden. Anz. Schadlingsk. 
Pflanzen. Umweltsch. 51, 1978, 49-57 . 

-, Ri.ickstandssituation bei Kresse nach Anwendung von Saatgutbehandlungsmitteln. 
Gesunde Pflanzen 30, 1978, 49-61. 

-, Untersuchungen zur Kontamination von gartnerisch genutzten Erden mit Aldrin und 
Dieldrin. Gesunde Pflanzen 30, 1978, 97-118. 

H a s s  a n, S. A., Langen  b ruch, G. A. und N eu f f  er, G.: Der Einfluls des Wirtes inder Massen
zucht auf die Qualitat des Eiparasiten Trichogramma evanescens bei der Bekampfung 
des Maiszi.inslers Ostrinia nubilalis. - Entomophaga 23, 1978, 321-329. 

H a s s a n, S.A. und Neu f fer, G.: Praktische Erfahrungen bei der Anwendung der Schlupf
wespe Encarsia formosa zur Bekampfung der Weilsen Fliege Trialeurodes vaporariorum 
an Tomaten. -Mitt. deut. Ges. allg. angew. Ent. 1, H. 2 (im Druck), 1978. 

Huber, J. und Wunder  man n, H.: Mist blower application of granulosis virus. Mitt. Biol. 
Bundesanst. Land-Forstwirtsch. Berlin-Dahlem, Heft 180, 1978, 78. 

H u ger, A.M. und N euf fer, G.: Infection of the braconid parasite Ascogaster quadridentata 
(Hym., Braconidae) by a microsporidan of its host Laspeyresia pomonella. - Mitt. 

Biol. Bundesanst. Land-Forstwirtsch. Berlin-Dahlem, Heft 180, 1978, 105-106 . 
K l i s chow s k i, B.: Mitteilungen des Pflanzenschutzdienstes beim Regierungsprasidium 

Ti.ibingen - 2 Aufsatze i.iber aktuelle Fragen des Pflanzenschutzes. Schwabischer Bauer 
30, 1978. 

K l i s chowsk i, B. und Beyer, H.: Wechselwirkungen zwischen Ackerfuchsschwanzbesatz, 
Ertrag und Wirkungsgrad von Bekampfungen in Winterweizen. Gesunde Pflanzen 30, 
1978, 216-220. 

K o ck, Th.: Monatliche Hinweise zum Pflanzenschutz im Stein- und Beerenobst. - Obst 
Garten, H. 3-H. 10, 1978 . 

-, Pflanzenschutz im Maisanbau. -Feld und Wald, 1978, H. 12/13. 
-, Zur Abwehr von Vogelschaden im Weinbau 1978 . -Badische Winzer, H. 9, 1978 . 
-, Zur Problematik einiger Pflanzenschutzmalsnahmen im Weinbau. -Deut. Weinb.-Jahrb. 

1978. 
L i. id er  s, W.: Die neue Verordnung zur Bekampfung der Blauschimmelkrankheit des T abaks. -

Deut. Tabakb. 48 (14), 170-171, 1978 . 
-, Was bringt die Novellierung der ,,Hochstmengenverordnung Pflanzenbehandlungs

mittel" fur den Tabakbau? -Deut. Tabakb. 48 (15), 183-184, 1978. 
-, Die Abdrift im Pflanzenschutz. - Gesunde Pflanzen 30 (6), 134-137, 1978. 
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-, Abdriftversuche beim Ausbringen von Fliissigkeiten im Pflanzenschutz mit einem Hub
schrauber (Weinbau) . - Gesunde Pflanzen 30 (9), 209-216, 1978 . 

-, Abdriftversuche beim Ausbringen von Fliissigkeiten im Pflanzenschutz mit einem Hub
schrauber (Maikaferbekampfung). - Gesunde Pflanzen 30 (10 ), 237-245, 1978 . 

M i c h e l, H.G.: Reduzierung von Wassermengen und Pflanzenschutzmitteln. - Obst Garten
(Stuttgart) 97, 1978, 115-116. 

' 

-, EinneuesPflanzenschutzmittel-Verzeichnis.-ObstGarten(Stuttgart) 97, 1978, 166-168 . 
-, Halswelke der Hauszwetsche. -Obst Garten (Stuttgart) 97, 1978, 337 -338. 
M i t tnacht, A.: Mitteilungen des Pflanzenschutzdienstes beim Regierungsprasidium 

Tiibingen - 14- Aufsatze iiber aktuelle Fragen des Pflanzenschutzes. Schwabischer Bauer 
30, 1978. 

Mi  t tnach  t, A. und Kl is chowsk i, B.: Merkblatt ,,PflanzenschutzmaBnahmen im Ack�rbau 
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Deut. Imkerztg. 1978, S. 58/Die Biene 1978, S. 70 . 
Moglichkeiten des Integrierten Pflanzenschutzes. Gartenbau-Report Nr. 5, 1978, S. 14 
bis 16. 

Me lder, A.: Neue Mittel zeigen neue Wege auf fiir die Bekampfung von Botrytis. Taspo 
1978, Nr. 9, S. 9 .  

S a n d  t,J. van de: Saatmaisbehandlung bei pneumatischer Aussaat. Mais 6 ,  1978, Nr. l, 13-14 . 
-, Lebensdauer von Steinbrandsporen. Gesunde Pflanzen 30, 1978, 168. 
-, Beizvorrichtungen in Drillmaschinen. Landwirtsch. Z. Rhein!. 145, 1978, 1993. 
-, Zertifiziertes Saatgut besser aufbereitet. Landwirtsch. Z. Rheinl. 145, 1978, 1993. 
-, Zur Beizung der Herbstsaat. Landwirtsch. Z. Rhein!. 145, 1978, 2279 . 

-, Dextrin verhindert Entbeizung. top agrar 1978, Nr. 9, S. 48. 
-, Wie gut sind Beizgerate in der Drillmaschine? top agrar 1978, Nr. 9, S. 50-53 . 
S c h m id t, J.: Chemische Unkrautbekampfung im Freilandgemiise. Rhein. Monatsschr. 

Gemiise Obst Schnittbl. 66, 1978, 152-154 . 
Gemiisefliegenbekampfung 1978. Rhein. Monatsschr. Gemiise Obst Schnittbl. 66, 1978, 
156-157.

Schroder, W.0.: Ein ,,kleiner" Schadling an unseren Fichten. Rhein. Monatsschr. Gemiise 
Obst Schnittbl. 66, 1978, 68-69. 
Schaden <lurch den Fichtenkurzriifsler. Landwirtsch. Z. Rhein!. 145, 1978, 1718. 

-, Schaden <lurch Holzwespen an jungen Birken. Landwirtsch. Z. Rhein!. 145, 1978, 
2649-2652. 

Tho m a s, E.: Kartoffelnematoden zwingen zur Bodenuntersuchung. Landwirtsch. Z. Rhein!. 
145,1978, 112-113. 

Tis l e r, B.: Das sollten Sie beirn Kauf von Unterblatt-Spritzgeraten beachten. Landwirtsch. 
Z. Rhein!. 145, 1978, Nr. 5, Riibenjournal, 12.

-, Technik im Pflanzenschutz. Landwirtsch. Z. Rhein!. 145, 1978, 308 + 310. 

-, Sind Granulatstreugerate praxisreif? Landwirtsch. Z. Rheinl. 145, 1978, 311-312. 
-, Auf richtige Einstellung der Diisen achten. Landwirtsch. Z. Rheinl. 145, 1978, 1362. 
-, Unterblattspritzung- Unterblattspritzgerate. Deut. Zuckerriibenztg.14, 1978, Nr. 6, S. 6 .  

, Sind Granulatstreugerate praxisreif? Deut. Zuckerriibenztg. 14,.1978, Nr. 2, S. 8 .  
Wachendor f f, R.: Freischneiden bei Fichten und Kiefern notig? Landwirtsch. Z. Rhein!. 

145,1978,1621-1622. 
-, Bedeutung des Pflanzenschutzes und Auswirkung auf die Umwelt. Der prakt. Schad

lingsbekarnpfer 30, 1978, 105-110 . 

Munster: 

G efsn er, E.: Untersuchungen zurn Problem der Wintergersten-Vergilbung irn Friihjahr. Ge
sunde Pflanzen 30, 1978, 160-162. 

H e rn e r, M.: Echter Mehltau an bliihenden Zierpflanzen. Gartnerborse u. Gartenwelt 31, 
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